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Worwort. 

Die nachfolgende Denkschrift uber die Grundung. die Entwickelung 

und das Wirken des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralvereins ist 

im Auftrage der Kommission fur die Vorbereitung der Feier des funfzig- 

jahrigen Bestehens des Centralvereins abgefatzt Worden. 

Die Menge des vorliegenden Materials und die verhaltnitzmahig kurze 

Zeit, welche fur die Sichtung, Zusammenstellung und Verarbeitung desselben, 

fowie fur die Herstellung der Denkschrift znr Verfiigung stand, ermoglichten 

es, da diese Arbeiten neben der Erledigung der zahlreichen laufenden Geschafte 

bewirkt werden mutzten, leider nicht, ein zusannnenhangendes und voltstandiges 

geschichtliches Bild von dem Leben und der Wirksamkeit des Centralvereins 

zur Darstellung zu bringen. 

Verfasser war aus diesem Grunde genothigt, sich auf eine kurze Vor- 

geschichte der Grundung des Centralvereins und auf die Schilderung einer 

Reihe von einzelnen Vorgcingen, fowie auf thatsachliche Angaben zu be- 

schranken, welche geeignet erschienen, interesfante und lehrreiche Ruckblicke 

auf die landwirthschaftlichen Zustande und Anschamingen fruherer Jahr- 

zehute zu gewahren. 

Ankllupfend an diese Bilder aus fruheren Zeiten wird in der Denk¬ 

schrift sodann auf die wichtigsten Bestrebungen des Centralvereins naher ein- 

gegangen und uber deren Verlauf — moge derselbe ein gunstiger oder ein un- 

gunstiger gewesen sein — bis in die neueste Zeit berichtet. — Um dem Leser ein 

volles Verstandnih fiir einzelne bedeutendere VorgSnge und fur die dieselben 

begleitenden Umstande zu eroffnen, und ihm das Material fur die eigene 

Urtheilsbildnng iiber Dinge an die Hand zu geben, welche zum Theil anch 

hente noch nicht ihren Abschlus; gefunden haben, erschien es erforderlich, 
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Wir werden ein Central-Bureau in Unserer Residenz er- 

richten, welches diese verschiedenen Assoeiationen in Unsern sanunt- 

lichen Staaten in eine gewisse Verbindung setzt, Berichte und An- 

fragen von ihnen fordert und erhalt, nicht nur Rathschlage ertheilt, 

sondern auch durch Besorgung von Werkzeugen, Samereien, Vieh- 

racen und in gewissen Geschaften erfahruen Arbeitern die gewunschte 

Hulfe leistet. Auch wird dieses Central-Bureau gerechte und zweck- 

matzige Wiinsche des landlichen Publiknms, die ihm durch die 

Assoeiationen zukommen, den obersten Staatsbehvrden vortragen 

und empfehlen. 

Das Nahere hieruber wird zu seiner Zeit bekannt gemacht 

werden, und wollen Wir fur jetzt nur bemerken, dafz die Kosten, 

welche die Geschafte dieser Sozietaten erfordern und insbesoudere 

die Salairirung des Sekretars von Unseren Kassen getragen 

werden sollen. 

Die Organisation der Sozietaten wird ihnen selbst, jedoch 

nach genommener Rucksprache mit dem Central-Blireau, uberlassen 

und braucht nicht in allen Distrikten gleichformig zu sein." 

Diese durch das Edikt zur Befvrderung der Land-Kultur gegebeue 

Anregung und die in demselben ertheilte Znsage der Errichtung eines 

Central-Bureaus in Berlin haben etwa ein Menschenalter gebraucht, bevor 

dieselben sich zu verwirklichen begannen. 

Am 23. Marz 1842 machte der damalige Oberprasident, Staats- 

minister von Schoen, dem Berein zur Beforderung der Land- 

wirthschaft zu Konigsberg von der Errichtung des Kvniglichen 

Landes-Oekonomie-Collegiums in nachstehendem Reskript Mittheilung. 

Dasselbe lautet: 

„Se. Majestat der Kouig haben mit Rucksicht auf die Ber- 

heihung in dem Landes-Cultur-Edikt vom 14. September 1811 

Allergnadigst geruhet unter dem Namen 

„ Landes - Oekonomie - Collegium " 

in Berlin die Errichtung einer Behorde zu genehmigen, deren Auf- 

gabe sein soll: 

1. die landwirthschaftlichen Bereine in den Provinzen in 

ihrer gemeinnutzigen Thatigkeit zu unterstutzen, ihre Wirk- 

samkeit zu befordern und ihre Verbindung untereinander 

und mit den Staatsbehvrden zu vermitteln; 

2. dem vorgeordneten Ministerium theils als technische De¬ 

putation, theils als Organ zur Ausfiihrung der ihr zu 

ertheilenden Auftrage zu dienen. 
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Als technische Deputation wird die Behorde dem Ministerium 
in Beziehung auf landwirthschaftliche Angelegenheiten und Jnter- 
essen uberhaupt und auf die landwirthschaftlichen Zustande der 
Provinzen insonderheit, alle erforderlichen Daten, Notizen, Mate- 
rialien und sonstige Auskunft zu ertheilen, verlangte Gutachten 
zu erstatten, und aus eigener Bewegung Vorschlage und Antrage 
zu Matzregeln, die im landwirthschaftlichen Jnteresse zu nehmen 
sein mochten, zu machen, auftragsweise aber und nach besonderer 
Jnstruktion auszufuhren haben. was ihr, sei es wegen Beauf- 
sichtigung landwirthschaftlicher Institute, oder wegen erforderlicher 
Untersuchungen und Ermittelungen, oder wegen Vorbereitung, Ein- 
leitung und Einrichtung neuer Unternehmungen und Anstalten 
oder auch wegen Ausarbeitung technischer Jnstruktionen und Be- 
lehrungen vom Ministerium iibertragen werden wird. 

Jndem also die Behorde von der einen Seite gleichsam den 
Mittelpunkt bildet stir die Wirksamkeit der landwirthschaftlichen 
Vereine in sammtlichen Provinzen, um die Resultate ihrer Be- 
strebungen und Thatigkeiten in sich zu versammeln, zu ordnen 
und fur das Ganze fruchtbar zu machen, ihnen durch Rath, An- 
leitung und belehrende Mittheilungen nutzlich zu werden, ihre Ber- 
bindung unter einander und die Uebereinstimmung ihrer Wirksamkeit 
zu vermitteln, sie in ihren billigen Wunschen und Anspruchen, 
namentlich bei Unternehmungen gemeinnutziger Art zu unterstutzen 
und hoheren Orts zu vertreten und zu dem Ende in fortwahrender 
specieller Kommunikation mit ihnen zu bleiben, so bietet sich die- 
selbe von der andern Seite dem Ministerium nicht nur als das 
sicherste Mittel, um jederzeit in moglichst genauer Kenntnih der 
wirklichen landwirthschaftlichen Zustande in alien Landestheilen 
und zugleich in vollstandiger Uebersicht aller Fortschritte und Rich- 
tungen, welche uberhaupt die Landwirthschaft nach ihrem ganzen 
Umfange in Theorie und Praxis nimmt, sich zu erhalten, sondern 
auch als ein sehr zweckmahiges Organ dar, dessen das Ministerium 
sich zu seiner naheren Einwirkung auf die Provinzial-Vereine und 
eben dadurch auf Erweckung, Belebung und Richtung der land¬ 
wirthschaftlichen Betriebsamkeit seinen Absichten gemah bedienen kann. 

Mit Rucksicht auf diese ihre doppelte Bestimmung wird das 
Landes-Oekonomie-Kollegium bestehen aus 

1. einem Direktor; 
2. einer Anzahl ordentlicher Mitglieder, namlich: 

a.) einigen Rathen derjenigen Ministerien, zu deren 
Restart die landwirthschaftlichen und gewerblichen 
Angelegenheiten gehoreu, 
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b) emem Mitgliede des statistischen Bureau, 

o) mehrercn erfahrenen praktischen Landwirthen von an- 

erkanntem Ruse aus der Nahe von Berlin als eigent- 

lichen Technikern und 

6) einem in den Naturwissenschaften und in der Ge- 

werbkunde wohlbewanderten Gelehrten; 

3. dem General-Sekretair und 

4. einer unbestimmten Anzahl auherordentlicher Mitglieder, 

welche in den Provinzen wohnhaft, nicht nur als bestandige 

Korrespondenten des Kollegiums demselben angehoren, 

sondern auch in geeigneten Fallen personlich einberufen 

werden konnen, uin an den Geschaften und Berathungen 

des Kollegiums Theil zu nehmen. Es werden dazu vor- 

zugsweise die jedesmaligen Vorsteher der Central-Vereine 

in den Provinzen oder Regierungsbezirken ausgewcihlt, 

aber auch andere geeignete Personen designirt werden. 

Endlich aber sollen, wo es im Jnteresse einzelner Gegenstande 

erforderlich ist, auch noch Fachgelehrte oder Sachverstaudige zuge- 

zogen werden, um entweder durch schriftliche Gutachten oder in 

persoulicher Theilnahme an den Berhandlungen ihre sachkundigen 

Urtheile abzugeben. 

Zum Direktor haben des Konigs Majestat den bisherigen 

Prasidenten der Pommerschen okonomischen Gesellschaft, Geheimen 

Ober-Regierungsrath Or. v. Beckedorff auf Grunhof zu erneunen 

geruhet; fur das Amt des General-Sekretairs aber ist der als 

landwirthschaftlicher Schriftsteller hiulanglich bekannte Professor 

Or. Alexander v. Lengerke in Braunschweig berufen Worden. Auch 

die Berufung der ubrigen Mitglieder ist bereits Allerhiichsten Orts 

genehmigt, und ihre Namen find auch schon durch die Staats- 

zeitung bekannt gemacht Worden. Damit gleich von Anfang an 

ein gunstiges Verhaltnih und ein erwunschter Einfluh der neuen 

Behorde aus die landwirthschaftlichen Vereine der Provinz vor- 

bereitet werden konne, bemerke ich ergebenst noch Folgendes: das 

Kollegium ist nur als eine rein techuische Behorde zu betrachten, 

und wird mit eigentlichen administrativen Fuuctionen nicht bekleidet 

werden. Durch dessen Stellung wird daher das bisherige Ver- 

haltnih der landwirthschaftlichen Vereine zu den Provinzial-Behordeu, 

also sowohl zu dem Ober-Prasidium als zu den Regierungen in 

leiner Weise alterirt, und dasselbe tritt so wenig zu den genannten 

Behvrden, als zn den Provinzial-Auseinandersetzungs-Behorden 

(General-Kommissionen und landwirthschaftlichen Negierungs-Ab- 

theilungen) in irgend eine amtliche Beziehung. Ebenso soll auch 
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das Verhaltnist des Kollegiums zu den landwirthschaftlichen Ver- 

cinen in der Provinz ein ganz freies bleiben, das sich in allen 

einzelnen Fallen alls der Wirksamkeit des Kollegiums und aus 

dem Vertrauen der Vereine entwickeln must. Je lebendiger dies 

geschieht, je mannigfaltiger nnd anregendcr die Beziehungen werden, 

in welche die Vereine zn dem Kollegium treten, dcsto mehr Ge- 

legenheit wird sich auch den Behorden darbieten, um auch im 

administrativen Wege anf die Thatigkeit der Vereine und deren 

Richtung einen immer wirksameren Einflust zu gewinnen und ihnen 

zugleich bei ihren gemeinnutzigen Absichten nnd Unternehmungen 

die gewunschte nothige Hulfe zu gcwahren, oder doch zu erwirken. 

Anf solche Weise wird die freie technische Einwirknng des Kollegiums 

sich mit der amtlich vertvaltenden der Provinzial-Behiirden be- 

gegnen und aus der Uebereinstimmung der Zwecke wird sich ohne 

Zweifel auch eine Uebereinstimmung des Verfahrens, jedenfalls 

eine gegenseitige Verstandigung und Vereinbarung eben dadurch ein 

gluckliches Einvernehmen bilden, welches nur zum Wohle der Pro- 

vinzen und des Ganzen gereichen kann. In welcher Weise sich 

jedoch dieses im Einzelnen allmcihlich gestalten konne, wird der 

Zeit und den Anlassen und Bedurfnissen, die sich ergeben, ganzlich 

zu liberlassen sein. Fur jetzt wird weder in dem Geschaftsgange 

noch in dem Jnstanzenznge der Administration irgend eine Ber- 

anderung eintreten. 

Die eigentliche Wirksamkeit des Collegiums wird bald thun- 

lichst beginnen. Die Zeit bis dahin wird daher zn benutzen sein, 

um diejenigen Vorbereitungen zu treffen, durch welche das kunftige 

Verhaltnist des Collegiums zu den Vereinen in den Provinzen 

einzuleiten und zu begrunden sein mochte. Es ist nicht zu ver- 

kennen, das; von allen Associationen, die sich anf Beforderung ge- 

werblicber Betriebsamkeit beziehen, keiue andere so wohlthatigen 

Einfluh auszuuben im Stande ist, als die landwirthschaftlichen 

Vereine, wenn sie eine zwcckmastige Einrichtung erhalten haben. 

Es geht dies schon aus der Beschaffeuheit der landlichen Verhalt- 

nisse uberhaupt hervor. Ganz besonders aber mochte es in unserer 

Zeit, in welcher eine so lebendige und vielseitige Regsamkeit in 

allen Zlveigen der Landwirthschaft sich offenbaret und zugleich die 

Jnteressen der Prodllktion ihr Recht so entschieden geltend machen, 

kein leichteres und sichereres Mittel geben, um der landlichen 

Industrie allenthalben Jmpnls, Richtung und Ziel zu ertheilen 

nnd sie zugleich in den Besitz der nothigen Hulfsmittel eines sichern 

Fortschrittes zu setzen, als die Bildung solcher Societaten. Es 

erscheint daher lvnnschenswerth, das; es an solchen Vereinen nirgends 
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fehle, dah diese vielmehr nach und nach allenthalben sich so bilden 
mogen, dah uberall den Landwirthen die Gelegenheit geboten sei, 
sich in der Nahe einem derselben anschliehen zn konnen. 

Damit die landwirthschaftlichen Bereine auch wirklich den 
Nntzen stiften, der von ihnen erwartet werden kann, erscheint es 
erfvrderlich, dah fie ihre Wirksanikeit nicht allein auf den Kreis 
ihrer Mitgliedcr beschranken, und nicht nur den Zweck der gemein- 
schaftlichen oder gegenseitigen Belehrung und Anregung verfolgen, 
sondern auch ihre Wirksamkeit nach auhen ausdehnen und dazu 
die mannigfaltigen und erprobten Mittel anwenden, die zu diesem 
Zwecke zu Gebote stehen, z. B. Anlegung von Uebungs- und 
Bersuchswirthschaften, von Ackerwerkzeug - Fabriken und Samen- 
Handlungen, von Lehr-Anstalten fur Wirthschaster und Werkmeister 
und von Ackerbauschulen, Griindung von Stammheerden, offentliche 
Ausstellungen von Thieren, Produkten und Jnstrumenten, Preis- 
aufgaben, Wettleistungen und Konkurrenzen mit Pramien - Ver- 
theilungen, Verbreitung von Samereien und Modellen, besonders 
aber gemeinschaftliche Aktien - Unternehmungen zu gemeinniitzigen 
Zwecken und viele andere Mahregeln ahnlicher Art zur Beforderung 
von Einsicht, Regsamkeit und Wohlstand. Allerdings ist weder zu 
erwarten noch zu verlangen, dah seder einzelne Verein alle ge- 
nannten Zwecke oder nur die mehrsten von ihnen zugleich verfolgen 
solle; es wird hinreichen, wenn er nur einige derselben sich zur 
naheren Aufgabe setzt und dadurch beweiset, dah er seiner Thatig- 
keit eine gemeinniitzige Richtung zu geben und an seinem Theile 
dazu beizutragen entschlossen sei, dah sich Geschick, Eifer, Umsicht, 
verstandiges Urtheil und der Sinn fur Fortschritt und Verbesserung 
im Allgemeinen und unter alien Klassen der Landwirthe moglichst 
vermehren und zugleich nach Verhaltnissen und Bedurfnih fur die 
nothige Gelegenheit und die Hiilssmittel der Belehrung und Ver- 
vollkommung gesorgt sei. Gerade zur Beforderung in Unterstutzung 
dieser nutzlichen Zwecke werden dann auch, sobald nur von den 
Vereinen selbst ernstliche Schritte zu ihrer Verwirklichung gethan 
werden, vorzugsweise diejeuigen Geldmittel verwendet werden konnen, 
welches des Konigs Majestat „zur Aufmunterung des landwirth¬ 
schaftlichen Gewerbes nach den Bedurfnissen der verschiedenen Pro- 
vinzen und nach den Kraften der Staatskassen zu bewilligen" die 
landesvaterliche Absicht hegt und auch bereits in dem Landtags- 
Abschiede fur die Stande der Provinz Sachsen auszusprechen, ge- 
ruhet hat. 

Je mehr aber die einzelnen Societaten sich bewegen lassen, 
ihrer Thatigkeit diese gemeinniitzige Richtung zu ertheilen, desto 
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nothiger erscheint es auch, dah sie untercinander in cine gewisse 

Verbindnng gesetzt werden, um nicht blos nach gemeinsamen Grund- 

satzen, sondern auch auf ubereinstimmende, in einander greifende, 

sich gcgeuseitig unterstutzeude und erganzende Weise verfahren zu 

konneu. Offenbar wird dies sich am sichersten dadurch erregen 

lasscu, dasi sammtliche Distrikts-Vereine der ganzen Pro¬ 

vinz oder doch der einzelnen Rcgierungsbezirke auf 

irgend eine Art zu einer Central - Societat vereinigt 

werden. Unter welchen Formen und Modalitaten dies bewerk- 

stelligt werde, bleibt der Entschliehung der Vereine selbst lediglich 

uberlassen, wenn nur der Gesichtspunkt festgehalten wird, dah ein 

gemeinsamer Mittelpunkt gebildet sei, in welchem die Leistungen 

Aller zusammenfliehen, zu einem Ganzen geordnet und zum Nutzen 

des Ganzen verwendet werden, der auf alle wieder anregend, ver- 

mittelnd und unterstutzend zuruckwirkt, ihre Jnteressen und Bedurf- 

nisse den Staatsbehorden gegenuber vertritt und dadurch diesen 

zugleich als ein geeignetes Organ sich darbietet, um sowohl die 

wirklichen Zustande genauer kennen zu lernen, als auch nach Um- 

standen auf oder durch denselben wirken zu konneu. 

Der Zeitpuukt zu einer solchen Vereinigung ist um so gun- 

stiger, als eben jetzt im Mittelpunkte der Berwaltung eine neue 

Behorde gebildet ist, welche die Bestimmung hat, in ganz ahn- 

licher Art das Berbindungsglied fur sammtliche Provinzial-Ver¬ 

eine der Monarchic zn werden, wie diese es fur die Distrikts- und 

Partial-Vereine der einzelnen Provinzen resp. Regierungsbezirke 

sein fallen. 

Dabei ist auch nicht zu ubersehen, datz der Natur der Sache 

nach diejenigen materiellen Unterstutzungsmitel, welche von Staats- 

wegen gewahrt werden fallen, immer nur mil Rucksicht werden be- 

willigt werden, dah sie moglichst zum Besten der ganzen Provinz, 

fur welche sie bestimmt find, verwendet und also den einzelnen 

Bereinen, nur insofern zugetheilt werden, als diese unter einander 

in einer organischen Verbindnng steheu. 

Hiernach wird es zur Erreichung des Zweckcs, zu welchem 

das Landes - Oekonomie - Kollegium errichtet ist, wesentlich bei- 

tragen, wenn 

1. sich in allen Theilen der Provinz landwirthschaftliche Ver¬ 

eine bilden, welche sowohl 

a) die Forderung der landwirthschaftlichen Jnteressen im 

Allgemeinen sich zur Aufgabe nehmen, als auch 

b) einzelne Zweige der Landwirthschaft, wie Pferde- oder 

Nindvieh- oder Schafzucht, Obstkultur, Flachsbau, 
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Seidenbau, Gartenbau zum ausschliesilichen Ziele 
ihrer Wirksamkeit wahlen. 

2. Die Thatigkeit dieser Vereine vorzugsweise auf gemein- 
nutzige Zwecke, namentlich auf Anwendung alter der Hiilfs- 
und Ermunterungsmittel sich richtet, durch welche Einsicht 
und Geschick verbreitet, Wetteifer angeregt und der Fort- 
schritt erleichtert werden kann; 

3. die einzelnen Vereine zu einer libereinstimmenden, ineinander- 
greifenden Wirksamkeit vermittelst eines auheren Zusammen- 
hanges unter beliebiger Form, jedoch aus ganz freier eigener 
Ueberzeugung der Betheiligten sich vereinigen mochten. 

Die vorstehende Mitheilung ist ein Extrakt aus einem an 
mich gerichteten Reskripte des Konigl. Ministerii des Jnnern und 
der Polizei vom 2. d. M. und soll Einem Wohll. landwirthschaft- 
lichen Vereine theils von der Errichtung, Einrichtung und der 
projektirten Wirksamkeit des Landes-Oekonomie-Kollegii Kenntnih 
geben, theils die Mitwirkung Eines Wohllobl. landwirthschaftlichen 
Vereines in Anspruch nehmen, damit womoglich in der vorstehend 
angedeuteten Weise der Zweck: 

die landwirthschaftliche Betriebsamkeit, soweit die Verhaltnisse 
es irgend gestatten, zu entwickeln, 

erreicht werde." 
Einige Zeit nach Empfang dieses Erlasses, und zwar unterm 7. Juni 1842 

richtete der Verein zur Beforderung der Landwirthschaft zu Konigsberg an 
die damals im Regierungsbezirk Konigsberg bestehenden landwirthschaftlichen 
Vereine zu 

Bartenstein (zu Hcinden des Herrn von Tettau auf Tolls), 
Pr. Holland, 
Heiligenbeil (zu Hcinden des Herrn General-Landschafts- 

Direktor von Brandt auf Rossen), 
Creuzburg (zu Hcinden des Herrn Landschaftsrath von Deutsch- 

Graventien), und 
Gilgenburg (zu Handen des Herrn Rittmeister von Jaski 

auf Schmuckwalde) 
ein Schreiben, in welchem die vorgenannten Vereine eingeladen wurden, sich 
anf der am 18. Juli 1842 in Konigsberg stattsindenden Generalversammlung 
des hiesigen Vereins zur Beforderung der Landwirthschaft durch Delegirte 
vertreten zu lassen, um „uber die Wirksamkeit des neugebildeten Landes- 
Oekonomie-Kvllegiums, liber die von der Staatsbehorde gewunschte Ver- 
bindung dieses Kollegiums mit den Provinzialvereinen und liber die Zweck- 
maszigkeit einer Centralisation der verschiedenen landwirthschaftlichen Gesell- 
schaften zu einer Provinzial-Sozietat" in eine gemeinsame Berathung einzutreten. 
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Diese Einladung hat nicht gerade viel Entgegenkommen gefunden, 

denn in der Generalversammlung am 18. Juli 1842 warm nur vom 

Heiligenbeiler Verein drei Deputirte erschienen, die Herren 

1. Siegfried auf Carben, 

2. Boehm auf Gabditten und 

3. von Schlemmer auf Keimkallen. 

Ferner war noch der Direktor des Pr. Hollander Vereins, 

Se. Excellenz der Landhofmeister von Preuhcn, Herr Graf zu Dohna- 

Schlobitten erschienen; derselbe gab die Erklarung ab, dah der Verein 

Pr. Holland seit der ihm zugegangenen Aufforderung keine Versammlung 

gehabt habe und somit nicht in der Lage gewesen sei, Deputirte zu wahlen, 

er sei daher nur erschienen, um die Beschlusse zu vernehmen und dieselben 

seinem Verein zur Aeuhernng zu ubermitteln. Das Ergebnitz der, sich 

vorwiegend auf die Art der Beitragszahlung beschrankenden Debatte, war 

der Beschluh: 

„es moge hier in Konigsberg und durch den Konigs- 

berger Verein ein Centralverein gegrundet werden." 

In der Debatte uber diesen Beschluh wurde jedoch die Nothwendigkeit, 

Aufrechterhaltung der Selbststandigkeit der einzelnen Vereine, besonders betont. 

Ileber die damaligen Verhaltnisse der landwirthschaftlichen Vereine 

des Regierungsbezirks Konigsberg giebt ein an das Konigliche Landes- 

Oekonomie-Kollegium unterm 23. August 1842 gerichtetes Schreiben des 

Vorstandes des Vereins zur Veforderung der Landwirthschaft zu 

Konigsberg Auskunft, in welchem es heiht: 

„ Durch unser Konigliches Oberprasidium find wir aufgefordert 

Worden, dahin zu wirken, das; sammtliche Distrikts-Vereine des 

hiesigen Regierungsbezirkes zu einem organischen Ganzen sich ver- 

einigen mochten, indessen ist, unserer Bemiihungen ungeachtet, dies 

bis jetzt nur zum kleinsten Theil gelungen. Wir stehen aber mit 

sammtlichen 5 Vereinen nichts desto weniger im Verkehr, und 

unser mehr als 300 Mitglieder enthaltender Verein zahlt den 

groheren Theil der Mitglieder jener Vereine ohnehin zu den seinigen. 

Auch zweifeln wir nicht, dah bei der zu erwartenden steigenden 

Einwirkung des Staats durch Ein re. Collegium auf die Provinzial- 

Vereine, die kleineren Distrikts-Vereine sich uns mehr und enger 

auschlieszen, als bisher von ihnen beliebt warden. 

Noch ist die Anzahl der kleinen Distrikts-Vereine in Ost- 

preuhen gering zu nennen, und wir haben uns daher erlaubt, dem 

Herrn Oberprasideuten anheim zu stellen, ob er geneigt ist, durch 

die Landrathe auf die Bildung neuer Distrikts-Vereine hinzuwirken." 
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In dcm Schreiben des Landes-Oekonomie-Kollegiums vom 
20. Noveinber 1842 wird auf vorstehende Ausfuhrungen folgende Antwort 
ertheilt: 

„Wir wunschen aufrichtig, dah die an die dort bestehenden 
einzelrien Vereine erlassene direkte Aufforderung den Anschlutz der- 
selben an den Centralverein herbeifiihren moge und Wallen auch die 
Hoffnung nicht aufgeben, das; eine Vermehrung der Distrikts-Ver- 
eine durch zweckmahige Einwirkung der Behorden werde vermittelt 
lverden konnen. 

Nach anderen Orts gemachten Erfahrungen durfte freilich 
die sehr wunschenswerthe Bildung eines landwirthschaftlichen Cen- 
tralvereins fur den ganzen Umfang des Bezirks der Koniglichen 
Regierung zu Konigsberg durch direkte Aufforderung der einzelnen 
Distrikts-Vereine nicht in allen Fallen gezeitigt werden, da solche 
Aufforderungen oft das entgegengesetzte Jnteresse an der Erhaltung 
einer gewissen Selbststandigkeit, welche einzelne Vereine nicht auf¬ 
geben mogen, hervorrufen konnen. Jndessen zweifeln wir nicht, 
dah, wie das Bedurfnih gegeuseitiger Belehrung durch den Aus- 
tausch von Beobachtungen und Erfahrungen das Entstehen der 
landwirthschaftlichen Vereine veranlaht hat, so dasselbe Bedurfnih 
mit dem Fortschritt der Kultur immer suhlbarer werden und fast 
von selbst eine vermehrte Zahl von Distrikts-Vereinen und deren 
Verbindung zu Central-Societaten hervorrufen werde. Wir von 
unserem Theile werden fortwahrend bemuht sein, mitzuwirken, datz 
dieses erwunschte Ziel moglichst allenthalben erreicht werden moge." 

In der Sitzung des „groheren Ausschufses" des Konigsberger 
Vereins am 10. Dezember 1842 wurde sodann eine Kommission gewahlt, 
welche diese Angelegenheit berathen und fur die nachste Geileralversammlung 
zur Beschluhfassung vorbereiten sollte: 

Diese Kommission bestaud aus den Herren: 
Or. Motherby-Arensberg, 
Landrath von Bardeleben, 
Jachmann-Trutenau, 
Hofapotheker Hagen, 
Major von Hullessem-Kuggen, 
Busolt-Regitten, 
Laudschaftsrath Siegfried-Kirschnehnen, 
Amtsrath von Rode-Powarben, 
Regieriingsrath Pinder. 

In der Generalversammlung des Konigsberger landwirthschaftlichen 
Vereins vom 10. Juki 1843, in welcher der an Stelle des Or. Motherby, 
der schwcrer Erkrankung halber sein Amt als Vorsitzender niedergelegt hatte, 
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neii erwahlte Direktor des Vereins, Staatsminister von Schoen auf 
Arnau den Vorsitz fuhrte, wurde im Beisein des als Gaft anwesenden 
Vertreters des Koniglichen Landes-Oekonomie-Kolleginms, Geheimen Kriegs- 
raths Menzel, iiber die beabsichtigte Verbindung sammtlicher landwirth- 
schaftticher Vereine des Regierungsbezirks berichtet, das; eine Konferenz mit 
Deputirten mehrerer Vereine stattgefunden habe, mid das; in derselben be- 
schlossen Worden sei, abgesondert von alien bestehenden Bereinen 
noch einen besonderen Centralverein zu bilden, dem als Ausschutz 
und Beauftragten aller Vereine die Centralgeschafte zu iiber- 
tragen seien. 

Die Generalversammlung beschloh, einem solchen neuzubildenden Central¬ 
verein beitreten zu wollen, wenn derselbe durch eine Staatsunterstutzung 
von 1000 Thaler in den Stand gesetzt werden sollte, einen renommirten 
besoldeten Sekretar anzustellen und noch auherdem namhaste Summen auf 
Versuche und Pramien verwenden zu konnen. 

Nachdem die oben erwahnte Kommission die Statnten stir die neu zu 
errichtende landwirthschaftliche Centralvereinigung in verschiedenen Sitzungen 
eingehend durchberathen hatte, wurden dieselben am 13. November 1844 
wie folgt festgeftellt, und der Centralverein dadurch begrundet. 

Statuten fur die landwirthschaftliche Centralstelle des Konigsberger 
Htegierungsvezirks. 

§ 1. Als Vereinigungspunkt fur alle landwirthschaftlichen Vereine des 
Regierungsbezirks Konigsberg wird eine Centralstelle gebildet. 

8 2. Die volte Selbststandigkeit und ungeschmalerte Wirksamkeit der einzel- 
nen Vereine darf durch die Centralstelle nicht beeintrachtigt werden. 

8 3. Die Centralstelle hat die Correspondenz mit den Behorden und 
auswartigen Vereinen zu fuhren und die Leitnng sammtlicher all- 
gemeiner Angelegenheiten. 

8 4. Jeder der Centralstelle sich anschlietzende Verein verpflichtet sich: 
a) zur Einsendung eines Jahresberichts und eines Verzeichnisses 

seiner Mitglieder; 
b) Erfahrungen, welche er gesammelt hat, der Centralstelle zur 

weiteren Benutzung und Verbreitung mitzutheilen; 
c) Versuche auf Erfordern der Centralstelle und nach deren An- 

gaben anzustellen; 
>1) stir jedes seiner Mitglieder jahrlich einen Thaler an die Kasse 

der Centralstelle zu zahlen. Doch wird bestimmt, dag fur kein 
Mitglied mehr als einmal dieser Beitrag zu entrichten sein soll, 
wenn es auch gleichzeitig mehrereu Vereinen angehort. 

8 5. Die Centralstelle hat sich zu ihren Mittheilungen, gegen Theil- 
nahme an den Druckkosten, der landwirthschaftlichen Zeitschriften 
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zu bedienen, die bereits im Vereinsbereiche bestehen, und soll der 
Sekretar oder Geschaftsfuhrer der Centralstelle verpflichtet sein, an 
diesen Zeitschriften mitzuarbeiten und auf Erfordern deren Redaktion 
zu ubernehmeu. 

§ 6. Der Sitz der Centralstelle ist Konigsberg. 
8 7. Der Vorstand der Centralstelle wird aus einem Hauptvorsteher, 

dessen Stellvertreter, einem besoldeten Geschaftsfuhrer und einem 
Schatzmeister bestehen. 

§ 8. Der Centralstelle steht ein Verwaltungsrath zur Seite. Er be- 
steht aus den Direktoren und je zwei Deputirten der verbundenen 
Bereine und hat zu seiner Aufgabe die Ausgleichung abweichender 
Ansichten bei den verschiedenen Vereinen, sowie die Erledigung be- 
sonders wichtiger Angelegenheiten, namentlich: 
a) Die jahrliche Revision und Decharge der Rechnungen; 
b) Die Aussetzung und Vertheilung von Pramien, die Bildung 

von Versuchs- und Muster-Wirthschaften, die Ausbildung der 
kleineren Landwirthe, die Anstellung von ausgedehnten kompa- 
rativen Versuchen; 

o) Die Wahl des Geschaftsfuhrers und Schatzmeisters. Doch darf 
ohne besvndere Einwilligung der Centralversammlung der be- 
soldete Geschaftsfuhrer nur auf 10, der Schatzmeister auf 
3 Jahre gewahlt werden; 

6) Die Bewilligung von Zahlungen auher dem Etat, die mehr 
als 160 Thaler auf einmal betragen. 

§ 9. Die hochste Jnstanz fur alle Angelegenheiten bleibt eine Central¬ 
versammlung sammtlicher Vereinsmitglieder. 

Sie tritt in jedem Jahre wenigstens einmal zusammen. 
Sie wlihlt den Hauptvorsteher und dessen Stellvertreter stets 

fur 3 Jahre. Aber auch sie ist nicht befugt, Ausgaben zu be- 
schliehen, welche die Einnahmeu oder das Vermogen der Central¬ 
stelle iiberschreiten. 

8 10. Jede Centralversammlung bestimmt den Ort ihrer nachsten Zu- 
sammenkunft. Zum ersten Male tritt sie in Konigsberg zusammen. 

8 11. Alle Wahlen erfolgen durch Zettel nach absoluter Stimmenmehr- 
heit. Nur Anwesende haben das Recht zu stimmen. 

Die vorstehenden Statuten find von uns genau nach den Beschlussen 
entworfcn Worden, welche die am 22. April 1843 und am 23. September 1844 
versammelt gewcsenen Deputirten der einzelnen zur Vereinbarung geneigten 
Vereiue gefasch haben. 

Konigsberg, 13. Noveniber 1844. 

v. Schon. Siegfried. Jachmann. 
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Die Konstituirmig des Ostpreutzischen landwirthschaftlichen Cen- 
tralvereitts erfolgte am 18. Juni 1845 zu Kouigsberg durch Wahl des 

Koniglichen Staatsministers von Schoen auf Arnau zum Hauptvorsteher 

und des Rittergutsbesitzers Jachmann auf Trutenau zn dessen Stellvertreter. 

Das Wahlprotokoll tragt folgende Unterschriften: 

Schon. v. Rode. Busolt. Toussaint. v. Gotzen. E. Douglas, 

v. Batocki. A. Douglas. Hoffmann. Negenborn. Jakel. v. Glasow. 

Rauschning. Kiihn. Kobligk. Kramer. Busolt - Trent. Seemen. 

W. A. Kreyssig. A. Gramatzky. Vollmeister. v. Schmeling. Jachmann. 

Von den damaligen Tragern dieser bekannten und geachteteu Namen 

ist zur Zeit niemand mehr am Leben. 

In der dem Konstituirungsakte an demselben Tage folgeuden ersten 

„Centralversammlung" des Centralvereins kam auf Anregung des 

Konigl. Landes-Oekonomie-Kollegiums die Angelegenheit wegen Errichtung 

einer landwirthschaftlichen Lehranstalt fur die Provinz Preuhen 

zur Sprache. 

Es stand damals hiebei in Frage, ob die allgemeine Stimme unter den 

hiesigen Landwirthen sich mehr fur die Errichtung einer hoheren Lehranstalt 

aussprecheu sollte, welche als wissenschaftlicher Centralpunkt des Landbaues uber- 

haupt dastehen, daher in Praxis und Theorie sich auf der Hohe der Zeit er- 

halten, an den Fortschritten beider mitarbeiten, mit den Fruchten echter Wisseu- 

schaftlichkeit auch den Sinn dafur verbreiten und zugleich als Wegweiser 

und Muster eines verstandigen Betriebes dienen sollte, oder ob die Grundung 

zweier Institute, des einen im Often, des andern im Westen der Provinz, 

in welchen ein mehr praktischer Unterricht ertheilt wurde, stir mehr den da¬ 

maligen Bedurfuisfen entsprechend erachtet werde. 

Nach eingehender Berathung entschied sich die Ceutralversammlung 

mit Entfchiedenheit dafur, datz nur eine hohere Lehranstalt mit moglichst 

wissenschaftlicher Gruudlage die Bedurfnisse zu erfullen vermoge, und dah 

es demnach jedenfalls wunschenswerther ware, eine solche Anstalt als zwei 

weniger wissenschaftliche Anstalten entstehen zu sehen. 

Die Centralversammlung uberlieh zwar die Auswahl des Ortes fur 

die zu errichtende hohere Lehranstalt dem Konigl. Landes - Oekonomie- 

Kollegium, sprach seine Ansicht jedoch dahin aus, dasz einem wissenschaft- 

lichen Institute die Nahe der Universitat dringend nothweudig sei, um die 

Lehrer in stetem wissenschaftlichen Verkehr zu erhalten und fie vor Ein- 

seitigkeit und Mangel an Fortschritten zu bewahren. Aus diesem Grunde 

glaubte die Ccntral-Versammlung, datz die Domanen Waldau und Branden¬ 

burg eine vorzugsweise Berucksichtigung bei der Auswahl des Ortes ver- 

dieuen wurden. 
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Die erste Verwaltungsraths-Sitzung des Centralvereins 
sand am 28. Juki 1845 in Konigsberg i. Pr. statt. In dieser Sitzung 
wnrde der offizielle Name des Centralvereins wie folgt festgestellt: 

„Hstpre«tzische tandwirll-schaftkiche Keritrakstelle zu Konigsverg." 

Von den sonstigen Mittheilungen und Beschlussm ist hervorzuheben, 
datz der Centralstclle stir ihre Korrespondenz mit den Zweigvereinen Porto- 
frciheit bewilligt Worden war. Ferner beschlotz der Berwaltungsrath, datz 
diejcnigen Vereine, welche 30 und mehr Mitglieder zahlen, dnrch je 3 Depu- 
tirtc im Verwaltungsrath vertreten sein sollten, Vereine mit geringerer 
Mitgliederzahl entsandten auf je 10 Mitglieder einen Deputirten. Der Ber- 
waltungsrath sollte sich vierteljahrlich mindestens einmal versammeln. 

Zum ersten Generalsekretar wnrde Herr Rueder, damals Ad¬ 
ministrator in Rudersdorf in der Mark Brandenburg, spater Besitzer des 
Rittergnts Gamsau bei Konigsberg und gegenwartig Ober-Kammerrath in 
Oldenburg gewahlt, welcher seine Stellnng am 1. Oktober 1845 antrat. — 
Zum Schatzmeister der Centralstclle wnrde Herr Amtmann Papendieck- 
Liep gewahlt. 

In der Sitzung des Berwaltungsraths am 22. November 1845 
warm auher den Mitgliedern des Vorstandes der Centralstelle, den 
Herren: Excellenz von Schoen, Jachmann und Rueder folgende Deputirte 
der Zweigvereine erschienen: 

1. fur den Kiinigsberger Verein: die Herren Baron von 
Hiillessem-Kuggen, Caspar-Laptau, Weisj-Sollnicken, 

2. fur den Fischhauser Verein zu Dammkrug: die Herren 
Landschaftsrath Siegfried-Kirschnehnen, Negenborn-Gr. Mischen, 
Kobligk-Plutwinnen, 

3. fur den Fischhauser Verein zu Medenau: Herr von Usedom- 
Quanditten, 

4. fur den Verein Barten: die Herren Siegfried - Skandlack, 
Siegfried-Jaglack und von Groddeck-Baumgarten, 

5. fur den Verein Bartenstein: Herr Kammerherr von Kun- 
Heim-Juditten. 

Von den landwirthschaftlichen Gesellfchaften zu Heiligenbeil und 
Pr. Holland sowie vom Verein Pr. Eylau warm Deputirte nicht 
erschienen. 

Der ostpreufzischm landwirthschaftlichen Centralstelle hatten sich dem- 
uach damals acht Zweigvereine angeschlossen, und in der vorstehend er- 
wahnten Sitzung des Berwaltungsraths am 22. November 1845 warm 
auszcr dem Vorstande der Centralstelle 11 Deputirte anwesend. 

Es wurde u. A. beschlossen, das; sich die Centralstelle zu ihrm Mit- 
theiluugen bis anf Weiteres der von W. A. Kreyssig redigirten, in Oktav- 
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Format erscheinendcn Zeitschrift des Vereins zur Beforderung der Land- 

wirthschaft zu Konigsberg bedienen sollte. 

Autzer mit den bereits vorhin erwahnten Schritten zur Errichtung 

einer hoheren landwirthschaftlichen Lehranstalt beschaftigte sich die 

Centralstelle zuncichst mit der Bekampfung der 1845 zum ersten Male 

stark verbreiteten Kartoffelkrankheit, ohne sich jedoch uber gemeinsame 

Ma^regeln einigen zu konnen. — Es wurde vielmchr beschlossen, weitere 

Beobachtungen anzustellen und uber deren Ergebnisse der Centralstelle zu 

berichten. 

Die crste Generalversammlung des Ostpreuhischeu land¬ 

wirthschaftlichen Centralvereins sand am 26. und 27. Juni 1846 

in der Deutschen Ressource zu Konigsberg statt. Am 26. Juni tagte 

die Abtheilung flir Ackerbau, am folgenden Tage morgens von 8 Uhr 

ab die Abtheilung fur Viehzucht und darauf die eigentliche Generalver¬ 

sammlung. An beiden Tagen wurde eine Reihe landwirthschaftlicher Fragen 

nach Einleitung der Debatten durch zum Theil sehr eingehende Referate 

lebhaft erortert. Wir ersehen aus dem Protokoll der Ackerbau-Abtheilung, 

datz u. A. die Frage zur Berathung stand: 

„Sind bis jetzt schon wirkliche Resultate von der 

Salz- und Knochenmehl-Dungung erzielt und welche?" 

Der Berichterstatter, Herr Amtmann Papendieck-Liep, theilte mit, dcch 

er aus sandigem Boden zu Roggen 300 Pfd. Kochsalz (Viehsalz) pro 

Magdeburger Morgen gegeben habe; die Wirkung sei jedoch zu stark ge- 

wesen, da der Roggen „fast ganz verschwunden" ware. Auch eine Gabe 

von 450 Pfd. Knochenmehl pro Magdeburger Morgen habe im Vergleich 

zu Stallmist nur einen „wenig besseren Erfolg" gegenuber dem mit Stall- 

mist gediingten Roggen gezeigt. 

Oberamtmann Bohm in Balga hat aus Konigsberg vom Kaufmann 

Szitnick eine Mischung von 1/z Knochenmehl und 1/% Ziegelmehl bezogen, a Ctr. 

22 Sgr. und hiervon aus ungediingten Winterroggen 7 Ctr. pro Magde¬ 

burger Morgen (mithin 5 Thlr. 4 Sgr.) angewandt, anfangs war durchaus 

keine Wirkung hiervon zu spuren, doch zur Zeit der Versammlung stand der so 

gedungte Roggen ebenso giinstig, wie der mit thierischen Excrementen gediingte. 

Auch die Melioration des Torfbodens und der Torfwiesen 

stand zur Berathung. — Die eingehenden Verhandlungen fuhrten zu dem 

Ergebnih, dah 

„das Brennen der torfigen Wiesen diejenige Nutzungsart ist, 

die den augenblicklich hochsten Ertrag pro Flache darbietet, der 

dann aber ein fast ganzliches Aufhoren der Ertrage, ohne autzer- 

ordentliche Zuschusse folgt," 

„das Ueberrieseln in den Lokalitaten, die genugendes Wasser 

dazu darbieten, die wunschenswertheste Verbesserungsart und in 
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Bezug darauf, dah hier alls Dungverwendung erspart wird, fur 

die Wirthschaft die wohlfeilste ist," 

„dns Ueberfahren mit Erde (Poggeln) endlich, eine in allen 

Fallen anwendbare und dann auch auf langere Zeit giinstig 

wirkende Verbesserungsart ist," 

Ueber die Zweckmahigkeit des tiefen und flachen Pfliigens 

einigte sich die Vcrsammluug dahin, dah sich jeder einzelne Wirth diese 

Frage mit allscitiger Berucksichtigung seiner Bodenverhaltnisse, seiner Arbeits- 

kraft und des Dungungszustandes seiner Wirthschaft zu beantworten habe. 

Regeln aufzustellen, die fur alle Lokalitaten und Wirthschaftsverhaltnisse 

ausreichten, sei unmoglich, im Allgemeinen miisse man aussprechen, dah, so 

wunschenswerth eine tiefe, kraftige Ackerkrume sei, so sehr sei doch zu 

warnen, in dieser Beziehung nicht zu fruh und zu viel zu wollen. Jmmer 

aber werde man mit Nutzen, sei es mit dem Reiher oder mit dem Unter- 

grundspfluge, in allen Verhaltnissen einer kunftigen Vertiefung der Acker¬ 

krume durch Lockerung des Untergrundes vorarbeiten. 

Ferner beschaftigte sich die Abtheilung fur den Ackerbau, auf 

deren Tagesordnung nicht weniger als 23 Fragen aus dem Gebiete des 

Acker- und Pflanzenbaues verzeichnet waren, mit Erorterungen iiber die 

Brauchbarkeit der Breitsaemaschinen, der Gopel-Dreschmaschinen, uber die 

Bedeutung der Drillkultur, uber Heuwerbe-Methoden, uber die Frage, ob 

in Ostpreuhen ein Ackerinstrument (es ist der Schwingpflug gemeint) im 

Gebrauch sei, welches die Zoche zu verdrangen drohe, und uber andere 

Fragen aus dem Betriebe der Landwirthschaft, auf welche naher einzugehen 

hier zu weit fuhren wurde. 

Am folgenden Tage begann die Abtheilung stir Viehzucht ihre 

Sitzung bereits morgens 8 Uhr. Auf der Tagesordnung standen 13 Punkte, 

von welchen wir nur die Bruhhacksel- und die neuerdings wieder in An- 

regung gebrachte Suhmaisch-Futterung, die Frage: „Wie hoch verwerthet 

sich das Fuller, wenn dreijahrige Remonte-Pferde mit 90 Thaler bezahlt 

wcrden?" (auf welche Frage die Antwort lautete: Ankauf 30 Thaler, Risiko 

30 Thaler, Futtergeld fur 36 Monate 30 Thaler, also nicht voll 10 Kupfer- 

pfennige pro Tag — 120 Kupferpfennige = 1 Mark —), die Frage nach 

den Erfahrungen, welche mit der Einfnhrung fremder Rindviehrassen und 

von Iorkshire-Stuten in Ostpreuhen gemacht Worden find, was in Ost¬ 

preuhen fur echte Merinostamme vorhanden waren, und wie der Landwirth 

edle Wolle erzeugen konne, hier kurz erwahnen wollen. 

An die Berathungen der Abtheilung fur Viehzucht schlossen sich die 

Verhandlungeu der Generalversammlung selbst unmittelbar an. 

Von den auf der Tagesordnung der letzteren stehenden Gegenstanden 

durften gcgeuwartig namentlich folgende auf die damaligen Arbeiterverhiiltnisse 

beziigliche Fragen ein allgemeineres Jnteresse fur sich in Anspruch nehmen: 
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„Wieviel bedarf eine ostpreuhische Jnstmannsfamilie zum ge- 

nugenden Lebensunterhalt?" und 

„Auf welche Weise find die verheiratheten Arbeiter in den 

Gutswirthschaften zu stellen, um ihnen durch die Moglichkeit, sich 

mehr als den nothwendigen Lebensunterhalt zu verdienen, einen 

Reiz zu erhohter Thlitigkeit, dem Besitzer aber einen grotzeren 

Arbeitserfolg zu verschaffen?" 

Von dem Amtmann Kornmesser in Albertinenhausen, Kreis 

Rastenburg, war ein schriftliches Referat uber vorstehende Fragen eingereicht 

warden, dem wir folgendes entnehmen: 

„Meines Dafurhaltens mutz eine Familie, aus drei arbeitsfahigen 

Personen bestehend, jahrlich nach baarem Gelde gerechnet, mindestens 80 

bis 100 Thlr. verdienen, wenn sie kraftig und tuchtig zu jeder in der 

Wirthschaft vorkommenden Arbeit sein soll. Jch erlaube niir hier die 

Stellung meiner hiesigen Jnstleute, welche jede in der Wirthschaft vor- 

kommende Arbeit (excl. Handwerker) ohne Unterschied, entweder im Tagelohn 

oder Akkord verrichten musfen, airzufuhren. 

Eine solche Jnstmannsfamilie erhalt hier: 

1^ Deputat: 12 Schft. Brodkorn, 3 Schsl. Gerste, 

2 Schfl. Hafer, 3 Schsl. Erbsen, zu Geld ge¬ 

rechnet durchschnittlich 1 Thlr. pro Scheffel . . 20 Thlr. — Sgr. 

2. Drescherlohn, ca. 30 Schfl. durchschnittlich 1 Thlr. 30 - — - 

3. Tagelohn 3 Sgr. fur den Mann und 2 Sgr. fur 

die Frau und ebenso fur den Scharwerker taglich 

und Akkord-Arbeiten circa 35 - — - 

4. eine Kuh frei in Futter und Weide 8 - — - 

5. Wohnung nebst 120 Q. R. Garten-, Kartoffel- 

und Leinland 10 - — - 

6. 4000 Stuck Tors, den der Jnstmann fich selbst 

sticht oder streicht und trocknet 2 - — - 

7. 2 alteGanse nebstihren Jungenu. 2Schweine weidefrei 2 - — - 

Summa 107 Thlr. — Sgr. 

Von vorstehender Einnahme hat die Familie an 

die Herrschaft zu entrichten: 

1. baare Abgaben  6 Thlr. — Sgr. 

2. 20 Stuck Garn zu spinnen 

a, 1 Sgr — - 20 - 

3. 2 Weideganse L 15 Sgr. . 1 - — - 

Summa 7 Thlr 20 Sgr. 

Es verbleibt ihr zu ihrem Unterhalt und Staats- 

abgaben die Summe von 99 Thlr. 10 - 

2 
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bei welcher sich die Leute recht gut stehen und taglich tnchtiger zur Arbeit 
werden, als fie es bei ihrer sruheren Stellung auf Acker waren, wozu 
jedoch wohl die immermehr in Aufnahme kommenden Akkordarbeiten wesent- 
lich beitragen. Die Jnstleute find verpflichtet, jede der nachbenannten 
Arbciten fur den dabei stehenden Lohn, wenn es vertangt wird, in Akkord 
zu verrichten. Wenngleich es anfanglich schwer hielt, sie zum Akkord zu 
bewegen, so arbeiten sie jetzt nicht lieber als im Akkord. 

Die Arbeiten werden zu nachstehenden Satzen verrichtet: 
Maherlohn: 

1. Fur einen Morgen Winterung zu hauen, aufzu- 
raffen und in Hocken zu setzen  3 Sgr. 6 Pf. 

2. Fur einen Morgen Sommerung zu hauen, rein 
zu harken und in Mandeln zu setzen .... 3 - 6 - 

3. Fur einen Morgen Erbsen, Wicken zu hauen . . 2 - 6 - 
4. Fur einen Morgen Raps oder Rubsen zu hauen 6 - 6 - 
5. Fur einen Morgen Gras zu hauen 2 - 6 - 
6. Fur einen Morgen Klee zu hauen 2 - — - 

Grabenarbeit: 
1. Fur einen neuen 6' breiten, 2'/2‘ tiefen, 1‘ in der 

Sohle breiten Graben pro Rnthe von 15' . . . — - 9 - 
2. Fur einen 5' breiten Graben von gleicher Tiefe 

und Sohlenbreite, wie der erstere pro Rnthe . . — - 8 - 
3. Fur einen 4' breiten, 2' tiefen' und 1' in der 

Sohle breiten Graben pro Rnthe   — - 7 - 
4. Fur einen 3' breiten, eben so tiefen und in der 

Sohle breiten Graben wie ack 3 pro Rnthe . . — - 6 - 
6. Fur jede aufzuraumende Rnthe 3 Pf. weniger 

wie fur die neuen Graben excl. planiren, wird 
Planirt, so erhalten sie pro Rnthe zu planiren . — - 3 - 

Drescherlohn: 
1. Beim Getreide den 10. Schfl. 
2. Bei Klee pro 1 Schfl. reinen Samen .... 25 - — - 
3. Bei Thimoteesamen pro 1 Schfl. reinen Samen . 12 - 6 - 
4. Bei Raps oder Rubsen pro 1 Schfl. einen Samen 2 - — - 
Kartoffelausnehmen pro 1 Schfl — - 4 - 
Torfstechen pro Mille zu treten und zu streichen, 

jeder einzelne Kuchen 1' lang, 6" breit, 6" hoch 
excl. Trocknen — - 8 - 

Fur das Trocknen, Welches alte Lente verrichten, pro 
Mille — - 2 - 
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Hierbei kann ich nicht unterlassen zu bemerken, dah ich das Torf- 

stechen in diesem Fruhjahr mit oen eigenen Lenten zum ersten Male ge- 

trieben habe. In den ersten Tagen bekam der Mann und seine Schaar- 

werker nicht mehr wie 600 Stuck fertig, am Beschluh der Arbeit, strichen 

dieselben jedoch 1260 Stuck. Hieraus durfte einigermahen zu ersehen sein, 

wie die Leute durch den Akkord schneller in den Arbeiten werden, welches 

einmal angenommen, auch gewih auf Tagelohnarbeiten spater sich ubertragt. 

Schafe scheeren pro Kopf — Sgr 4 Pf. 

Hiebei bemerke ich, dah der schlechten Schererin das schlecht geschorne 

Schaf nicht angeschrieben wird, jedoch der besten Schererin wieder zuge- 

rechnet wird, wodurch sich alle angelegen sein lassen, moglichst die Beste 

zu sein. 

Es durfte vielleicht noch wiinschenswerth erscheinen, das Verhaltnih 

der Arbeitskrafte zur Bodenslache bei dieser vorstehenden Angabe zu prufen, 

weshalb ich es mir erlaube, es hier beizufugen: das Gut enthalt 14 kul- 

mische Hufen Acker, von Wiesen jedoch nur Feldwiesen, zur Halfte strengen 

Lehm, zur Halfte sandigen Lehm. Hieraus habe ich 14 Pferde, 12 Ochsen, 

10 Arbeiterfamilien, jede aus drei arbeitsfahigen Personen bestehend, 

incl. Hirt und Hofmann. Diese Leute verrichten sammtliche Arbeiten, ohne 

dah ich nothig hatte, fremde Leute beizunehmen, selbst auch das Saat- 

getreidedreschen. Der schwierigste Moment ist die Kartoffel- und Rliben- 

Ernte, da ich einen betrachtlichen Theil (80 Morgen) mit Kartoffeln und 

Runkelriiben bane, hoffe ihn jedoch spater auch leichter zu uberwinden." 

Ueber die damaligen Arbeiterverhaltnisse im Kreise Memel 

auherte sich A. Kiinig in einem 1846 der Centralstelle erstatteten, in den 

Verhandlungen des Vereins zur Beforderung der Landwirthschaft zu Konigs- 

berg, Jahrgang 1847, veroffentlichten Bericht wie folgt: 

„Unverheirathetes Gesinde wird auf den Gutern gewohnlich nur bei 

den Pferden gehalten. Zur Pflug- und ubrigen Feldarbeit dienen ver- 

heirathete Jnstleute, Gartner genannt, welche fur die Sommermonate 

Deputat und Lohn erhalten, einen Knecht gegen Tagelohn stellen mussen 

und im Winter dreschen. Auger diesen ist meistens noch ein Vorarbeiter 

(Kcimmerer) da, welcher Lohn und Deputat fur das gauze Jahr bekommt. 

Freie Tagelohner werden fast nur zur Ernte und zu aussergewohnlichen, 

namentlich Akkordarbeiten, Meliorationen, Graben ziehen u. dergl. gebraucht. 

Der Bauer halt selten andere als unverheirathete Dienstboten. Er 

giebt denselben die nothigen Arbeitskleider, entrichtet alle Abgaben, fur fie 

und zahlt an Lohn einem Knechte 4—10 Thlr. und mehr, einer Magd 

3—4 Thlr. jahrlich. Auf den Gutern erhalt ein Knecht bis 18 Thlr. 

Lohn, eine Magd 10—12 Thlr., wovon fie alle Bedurfnisse und Abgaben 

selbst bestreiten mussen. Verheirathete Knechte, wo solche vorkommen, er¬ 

halten, anszer freier Wohnung und Feuerung, dasselbe Lohn und ein 

2* 
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Deputat von 15 oder 16 Schfl. Roggen, 8 Schfl. Gerste, 1 Schfl. Erbsen, 

1 Schfl. Hafer und 1/2 Morgen Land zu Kartoffeln, frei Futter und 

Weide fur^l Knh und 2 Schafe und einen lleinen Gemusegarten. Dafiir 

mutz anch die Frau 30—40 Tage arbeiten und erhalt fiir die mehrgeleistete 

Arbeit 2*/2 oder 3 Sgr. Tagelohn. 

Der sogenannte Gartner erhalt fur 6 (selten 7) Sommermonate 

8—15 Thlr. Lvhn, 8—10 Schfl. Roggen, 6—7 Schfl. Gerste, 80—100 

f^Rnthen (a 15 Fntz) Kartoffelland, Futter und Weide fur eine Kuh und 

2 Schafe, meistens etwas Gartenland und 2lh~B Sgr. Tagelohn fiir den zu 

stellenden Knecht und die Magd oder Frau, welche 30—45 Tage un- 

entgeltlich zur Arbeit kommen muh. Beim Dreschen erhalt er den 11. Scheffel, 

sehr selten den 10. Freie Arbeiter erhalten 5—7 Sgr. der Mann und 

4 Sgr. die Frauen und Madchen an Tagelohn. 

Der Arbeitcrklasse ist hiernach ein hinreichendes Auskommen gesichert, 

und ordentliche Familien befiuden sich anch in einem angemessenen Wohl- 

stande. Leider gelangen dennoch wenige dahin. Unordnung, Unreinlichkeit, 

grotze Gleichgultigkeit gegen die nachste Zukunft hindern meistens ihr Empor- 

kommen. Ebenso find die unverheiratheten Knechte trage, ohne Liebe zu ihrem 

Vieh, daher roh in Behandlung desselben, die Magde unreinlich und ungeschickt 

in den hauslichen Arbeiten. Es fehlt allem Gesinde die Anhanglichkeit an 

ihre Herrschaft, sowie eine genugende Ausbildung zu ihren Geschaften, da 

fie diese auf groheren Giitern, den Verhaltnissen gematz, nicht finden konnen, 

und von den Bauern mangelhafte, ja fehlerhafte Anleitung dazu erhalten." 

Zur Berathung der auf Seite 17 abgedruckten, die Arbeiterverhaltnisse 

betreffenden Fragen wurde vom Verwaltungsrath eine Kommission ein- 

gesetzt, in derm Namen Herr Heubach-Kapkeim in der dritten Central- 

versammlung am 22. September 1847 folgenden Bericht erstattete: 

„Die Kommission benutzte die von verschiedenen Seiten ihr zugegangenen 

interessanten Mittheilungen, und es ergab sich aus denselben, dah die Stellung 

der Jnstleute eine sehr gunstige ist, da der Jnstmann fast uberall ein Ein- 

kommen von mehr als 100 Thlr. hat, eine Summe, welche er, wenn er im 

sreien Tagelohn geht, schwerlich im Laufe eines Jahres sich erwirbt. Diese 

Stellung der Jnstleute hat sich offenbar im Laufe der letzten 20 Jahre 

durch die erhvhte Kultur und die vermehrten Getreide-Ernten, also durch 

Dreschen, sowie durch die unausgesetzte Beschaftigung der Jnstleute, ver- 

bessert. Es ist anzunehmen, dah der Jnstmann diese Summe zu seinem 

Bestehen haben musse, wovon ein Theil bei einer etwa zu verandernden 

Stellung in Getreide festzustellen ist, etwa 

30 Scheffel Roggen a 1 Thlr., 

3 Scheffel Gerste a 25 Sgr., 

3 Scheffel Erbsen a 1 Thlr. 
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Die Kommission erkauntc die von mir damn gerugten Mangel dec bis- 

hcrigen Stellnng unserer Jnstleute, welche im 3. Heft pro 1846 der Konigs- 

berger Vereins-Verhandlungen Seite 360 und ff. veroffentlicht find, an, sowie 

fie die Vorschlage zu einer verbesserten Stellnng billigte. Nnr blieben noch 

die Schwicrigkciten, zu beseitigen, welche wegen des Dreschens eintreten. 

Es fragt sich, wie find die Leute zn stellen? 

1. wo eine Dreschmaschine benutzt wird, 

2. wo nicht. 

Der Fall all 1 zerfallt in die Falle 

a) bei der alien Stellnng der Jnstleute, d. h. wo sie geringen 

Tagelohn erhalten, aber auf den hohen Berdienst beim Dreschen 

als Entschadigung dafur hingewiesen find, 

b) bei der ttettert Stellnng. 

ad 1. Die Jnstleute erhalten hier von derjenigen Quantitat Getreide, 

welche auszudreschen ihre gewohuliche Dreschzeit hinreichen wurde, oder 

von demjenigen Getreide, welches aus gewissen Scheunenraumen ausge- 

droschen wird, nach wie vor den 10. Scheffel, find aber dafur verpflichtet, 

so viel Zeit, als sie erfahrungsmatzig brauchen, um 10 Scheffel auszu¬ 

dreschen, ohne Bezahlung fur den Herrn zu arbeiten, oder um der leichteren 

Rechnung willen, also: 

der Jnstmann bedarf, je nachdem das Getreide beffer oder schlechter 

lohnt, 5 bis 6 Tage um 10 Scheffel auszudreschen, er verdient, 

wenn er diese Zeit in Tagelohn als Jnstmann, nach der alien 

Stellnng z. B. a 3 Sgr., arbeitet, 15—18 Sgr. Diese Summe 

zahlt er an den Herrn fur jeden Scheffel Dreschmaschinengetreide, 

welchen er erhalt. Hierdurch wird die Rechnungsfuhrung wesentlich 

erleichtert. 

Auherdem giebt man das Dreschen mit der Maschine im Verding, 

indem man je nach der Lohnigkeit des Getreides und unter Rucksicht auf 

die ublichen Tagelohner jeden Scheffel mit 4 Pf. bis 1 Sgr. fur die Hand- 

arbeit bezahlt. 

Herr Papendieck-Liep hat eine andere Einrichtung getroffen. Die Jnst¬ 

leute stellen die erforderlichen Handarbeiter zuin Betriebe der Dreschmaschine 

und erhalten dafur den 20. Scheffel von der ganzen Ernie des Guts, so 

weit sie mit der Maschine gedroscheu, fur den Handerdrusch den 10. Scheffel, 

und soweit sie durch Handdreschen die Krescenz des Jahres nicht bewaltigen 

kvnnen. Diese Einrichtung des Herrn Papeudieck gewahrt noch den Vortheil, 

dasz die Jnstleute an dem quantitativen, wie qualitativen Gedeihen der 

ganzen Krescenz des Guts interessirt stud. Ein Umstand, der alle Beruck- 

sichtigung verdient. 

Der Fall ad b. Die Stellnng der Leute, wo keine Verpslichtung 

zur Hergabe des 10. Scheffels stattfindet, und wo Dreschmaschinen benutzt 
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werden, ist in der vorangegangenen Auseinandersetzung auch bereits erledigt. 

Es bietet keine Schwierigkeit, das Dreschen mit der Maschine geschieht be- 

liebig in Tagelohn oder in Verding zu 4 Pf. bis 1 Sgr. pro Schesfel. 

Tritt in diesen Wirthschaften die Nothwendigleit ein, mit der Hand 

dreschen zu lassen, so kann naturlich nicht der 10. Schesfel gegeben werden, 

auf den 15. Schesfel dreschen zu lassen, wird man nicht allemal durchfiihren 

kvnnen. Hier wahle man den Ausweg, das Dreschen gegen einen Geldlohn 

von lx/2 bis 3 Sgr. pro Schesfel zu verdingen. 

Es bleibt nun noch die Losung der Frage, wie die Arbeiter fur das 

Dreschen abzulvhnen find, in Lokalitaten, wo man eine Erhohung des 

Tagelohnes einfuhren will, jedoch keine Dreschmaschine benutzt. 

Ein Herabsetzen des Dreschermatzes vom 10. auf den 15 Schesfel, 

welches wohl die angemessene Lohnung der Drescherarbeit an und fur sich 

sein diirfte, und wie es in anderen Gegenden Deutschlands ublich ist, wurde 

als zuwiderlaufend den langjahrigen Gewohnheiten nicht eingefuhrt werden 

konnen. Man mutzte daher wohl noch einen andern Ausweg suchen. Hierzu 

wird folgender Vorschlag gemacht. 

Man gebe den Arbeitern den proponirten hohern Tagelohn im Sommer, 

lasse ihnen auch ihren gewohnten 10. Schesfel, mehr aber die Bedingung, 

datz fie als Entgelt fur den empfangenen erhohten Tagelohn die Halfte der 

Getreideaussaat unentgeltlich einernten. Bei Wirthschaften, wo Winter- und 

Sommeraussaat gleich an Flache ist, dasjenige Winterfeld, wo mehr Sommer- 

saat, autzer jenem noch einen bestimmten Theil der aus Sommerung be- 

stellten Flache. 

Hiermit bahnt man sich zugleich den Weg, kunftig auch den ubrigen 

Theil der Getreideernte den Arbeitern in Verding zu geben. Fur die Aus- 

fiihrbarkeit dieses Vorschlages spricht der Umstand, datz ahnliche Einrich- 

tungen auch in andern Gegenden bestehen, z. B. im Herzogthum Holstein, 

wo die Wintergetreideernte als Entgelt fur die sonst freie Hergabe der Woh- 

nung feitens der Herren stattfindet. 

Motivirt wird die Annahme, datz die Halfte der Getreideernte unent¬ 

geltlich zu beschaffen sei, also: Von 15 Schesfel Erbau erhalt der Arbeiter 

zum 10. Schesfel I'/s Scheffel, also Schesfel mehr, als ihm eigentlich 

fur das blotze Dreschen zukommt. 

Der Durchschnitt durfte 15 Scheffel Getreide Erbau von 2 Morgen 

sein. 2 Morgen Getreide abzuernten kosten aber etwa 1 Thlr., 1/% Scheffel 

Getreide ist aber nur 15 Sgr. werth; mithin kann nur die Aberntung der 

Halfte der zu dreschendeu und mit dem 10. Scheffel zu belohnenden Getreide¬ 

ernte hierfur von dem Arbeiter, seiteus des Herrn beansprucht werden. 

Als ein wesentliches Mittel zur moralischen Hebung des Arbeiter- 

standes erkennt noch schlietzlich die Kommission die Errichtung von Spar- 

kassen und als sehr bcachtungswerth den Entwurf zu den Statuten derselben 
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in der Sprengelschcn Zeitschrift 19. Band und Heft (Jan. 1846), wo der 

eigentiimliche Vorschlag gemacht wird, datz der Brodherr den ge- 

zahlten Lohn und Tagelohn um einen Silbergroschen auf jeden 

Thaler erhohe und diesen Silbergroschen in die Sparkasse zu 

Gunsten jedes einzelnen Arbeiters legt, wofern derselbe eine 

gleiche Snmme dazu legt. 

Diese erzwungene beiderseitige Einlage darf nur bei Entlassung, als 

Aushilfe bei Unglucksfalleu, und bei Todesfallen erhoben werden, wahrend 

der herrschaftliche Urfonds nebst Zinsen verloren geht, wenu die Dienstleute 

wegen Verbrechen vder Vergehen entlassen werden, oder vor Ablauf von 

3 Jahren abziehen." 

Der Gedanke der erzwungenen Eiulagen in die Sparkassen ist — 

wenn ait cl] in ganz anderer Form — bei dem Jnvalidittits- und Alters- 

versicherungs-Gesetz zur Verwirklichung gelangt. — 

Zu einer Beschlutzfassung der Centralversammlung uber die erorterten 

Fragen fuhrte der vorstehende, mit grvtzem Jnteresse aufgenommene Bericht 

des Herrn Heubach-Kapkeim nicht. 

Die Berathung der Frage: 

„Welche Vorbereitungen und Veriinderungen hat die 

ostpreutzische Landwirthschaft zu treffen, um die Vor- 

theile der Eisenbahn und die dadurch in Aussicht stehende 

erleichterte Verbindung auszunutzen?"*) 

wurde, als verfruht und zu damaliger Zeit, selbst bis zu nur einigem 

Grade praktischer Bedeutsamkeit, noch garnicht zu losen, bis auf Weiteres 

vertagt; dagegen erkannte man schon damals, datz fur die Provinz Preutzen 

von einer Eisenbahn nur dann Bortheil zu erwarten sei, „wenn ganz Ost- 

und Westpreutzen mit Chausseen durchkreuzt und mindestens alle grotzeren 

Verkehrsstratzen chaussirt find." „Ohne die Chausseen ware die Eisenbahn 

nur ein diirrer Stamm, der einsam in die Lust hinausragt uud weder 

Leben hat, noch Leben geben kann." 

Eine weitere Frage lautete: 

„Wiire es nicht an der Zeit, datz der Staat das Geeignete zur 

Hebung der Rindviehzucht thiite, und zwar auf Kosten der Land- 

gestute, da auch dem kleinern Besitzer jetzt mehr denn fruher, durch 

die von Privatleuten gehaltenen Beschaler, seine Pferdezucht zu 

verbessern, die Mittel gegeben find?" 

Die Versammlung folgte bei Berathung dieser Frage den Aus- 

fiihrungen des Generals Graf von Lehndorsf-Steinort, der den Futterbau 

als den einzig richtigen Weg zur Hebung der Rindviehzucht bezeichnete, 

*) Es handelte sich um den Erbau der Kiinigl. Ostbahu, der ersten Eisenbahn, 
welche die Prvvinz Ostprcuszen mit Berlin verband. 
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Weil die Kuh durch den Hals milche, und verneinte die gestellte 

Frage, — lietz also den doch gleichfalls wichtigen Umstand, datz die Kuhe 

das ihnen gereichte Futter je nach Rasse, Korperbau, Vererbung verschieden 

hoch verwerthen, vollig unbeachtet. 

Als Ergebnitz einer langen Berathung der Frage: 

„Wie konnen wir die seit langerer Zeit vermitzten 

fremden Pferdekaufer wieder fur uns gewinnen?" 

beauftragte die Generalversammlung die Centralstelle, bei dem Kriegs- 

ministerium den Antrag auf allmaliges Uebergehen zum Ankauf vierjahriger 

Pferde zu Remontepferden zu stellen. 

Von den weiteren Verhandlungsgegenstanden der ersten General- 

versammlung des Centraloereins heben wir nur noch hervor, datz der 

Hauptvorsteher, Staatsminister von Schoen, beziiglich der Einrichtung 

von Wollmarkten in der Provinz Preutzen der Versammlung 

mittheilte, datz er sich als Oberprasident vergeblich mehrmals bemuht habe, 

einen Wollmarkt in Preutzen, und namentlich in Danzig, herzustellen; es 

habe diesem Unternehmen stets bei der Ausfuhrung die nachhaltige Unter- 

stutzung Seitens der Produzenten gefehlt. Die Kapitalien zu Vorschiissen 

seien beschafft, die Raume zur Lagerung der Wolle ermittelt, der Tag an- 

gesetzt gewesen, aber so wenig Verkaufer erschienen, datz die Sache daran 

gescheitert. 

Herr von Simpson-Georgenburg erganzte die Ausfuhrungen des 

Herrn von Schoen noch durch die nachstehenden, auch heute noch sehr be- 

achtenswerthen Mittheilungen, welche ein deutliches Schlaglicht auf die Ur- 

sachen des Scheiterns oder des Nichtanfbluhens so mancher gemeinniitziger 

Unternehmungen werfen. Derselbe sagte: 

„Jch war vor mehreren Jahren Mitglied einer Kommission zur Er- 

richtung eines Wollmarkts in Konigsberg; es gelang der Kommission 

wirklich, bedeutende Zeichnungen von Wollen, die verkauflich zum Markt 

geliefert werden sollten, zu samineln, die Konigsberger Kaufmannschaft wollte 

mit den nothigen Geldmitteln entgegenkommen, — es wurde also von uns 

an die bedeutendsten uns bekannten, nicht nur deutschen, sondern auch 

franzosischen und englischen Kaufer, die in diesem Artikel Geschafte machen, 

geschrieben, und von manchen das Versprechen erlangt, unsern neuen Woll¬ 

markt zu besuchen. Die Zeit des Wollmarktes naherte sich, da erfuhr die 

Kommission allmalig, datz die meisten Herren Zeichner bereits an ihre 

alten umherreisenden Kaufer verkauft, mithin mutzte eiligst an jene Hauser 

die Bitte gesandt werden, sich doch nicht durch vergebliche Reisen in Kosten 

zu sctzen, und der Markt unterblieb." 

Aus dem I. Jahresbericht der Ostpreutzischen landwirthschaft- 

lichen Centralstelle vom 24. September 1846 ersehen wir, datz der 
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Centralstelle in diesem Jahre 500 Thaler zur Verwendung fur gemein- 

niitzige Zwecke zur Verfugung standen. 

Diese Summe wurde unter die betheiligten neun Zweigvereine gleich- 

matzig vertheilt unter der Bedingnng, dah aus den Mitteln der betreffenden 

Zweigvereine gleich hohe Summen fiir dieselben Zwecke aufgewendet werden 

sollten, so dah seder Zweigverein im Ganzen iiber 111 Thaler 3 Sgr. 

9 Pf. verfugte, und zwar zu folgenden Zwecken: 

1. Anschaffung besserer Ackerwerkzeuge und Maschinen. 

2. Anlage von Unterdrains. 

3. Beschafsung never Samereien, besonders Grassamereien. 

4. Anstellung chemischer Analysen. 

5. Versuche 

a) mit Grundungung, 

d) mit Knochenmehldiingung. 

In Bezug auf die Errichtung einer hoheren Lehranstalt in Waldau 

wurden, nach Besichtigung dieser Domcine durch zwei Vertreter des Landes- 

vkonomie-Kollegiums die Berhandlungen fortgefuhrt und die Erweiterung 

der Erziehungsanstalt des Stiftguts Spitzings durch Errichtung einer Acker- 

bauschule weiter vorbereitet. 

Im Jahre 1847 unterwarf der President des Landesokonomie- 

Kollegiums die Domane Waldau einer eingehenden Besichtigung und ver- 

anlahte den Bauinspektor Becker Plane und Kostenanschlage zum Ausban 

der damaligen Schloh- und Amtsgebaude zur Akademie zu entwerfen. 

Man gab sich damals der Hoffnung hin, dah Waldau mit Ablauf 

der Pachtzeit im Fruhjahr 1849 zur Einrichtung einer akademischen Wirth- 

schaft iibergeben werden wurde. Diese Hoffnung ging bekanntlich erst im 

Oktober 1858 in Erfullung. 

Im Januar 1849 gehiirten dem Centralverein 12 Zweigvereine mit 

zusammen 690 Mitgliedern an. 

In der zweiten Generalversammlung des Centralvereins am 13. Feb. 1847 

wurden zu Vorsitzenden der I. Abtheilung fur Ackerbau 

Herr von Below-Hohendorf, Kreis Pr. Holland, 

nnd der II. Abtheilung fur Viehzucht 

Herr von Kall-Tengen, Kreis Heiligenbeil, 

erwahlt. 

Seit dem Jahre 1845 beschaftigte — wie bereits bemerkt — die 

Bekampfung der Kartoffelkrankheit, welche in diesem Jahre zum ersten 

Male in grosiem Umfange aufgetreten war, in hervorragendem Mahe alle 

landwirthschaftlichen Kreise in Ostpreusien. 

Ueber diesen Gegenstand hielt Professor Meyer in Kouigsberg in 

der Abtheilung fiir Ackerbau des Centralvereins ain 21. September 1847 

eincn Vortrag, der zur Beurtheilung des damaligen Standes der wissen- 
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schaftlichen Forschung cutf biefem Gebiete bezeichnend ist. Professor Meyer 

bezeichnete die Krankheit als eine Epidemic, deren Verbreitung jedoch nicht 

durch ein Contagium oder durch einen Ansteckungsstost bewirkt werde. Die 

Hauptursache ihrer Verbreitung musse eiue andere sein, „die wir nicht 

kenncn, und die der Arzt eine Aiiasma nennt, wie der Mathematiker eine 

ihm nnbeknnnte Grohc durch x bezeichnet". 

Redner schlost mit den Worten: 

„Dorf ich schlietzlich das Gesagte kurz zusammenfassen, so ist voran 

zu stellen, das; wir bis jetzt weder die Natur der Krankheit, von der es sich 

handekt, noch ein sicheres Mittel sie zu heilen kennen. Als prophylaktisch- 

symptvmatische Biittel ist alles beachtungswerth, was der Faulnih entgegen- 

wirkt; was davon etwa den Vorzug verdient, ob z. B. Kohlenstaub, Kalk, 

Eiscnoxydhydrat u. s. w., must durch die Erfahrung erprobt werden. Da 

aber im Ganzen kraftige Pflanzen seder schadlichen auhern Einwirkung am 

kraftigsten widerstehn, so ist die grohte Sorgfalt auf eine naturgematze Be- 

handlung der Pstanzen zu verwenden. Im Uebrigen troste uns die Er¬ 

fahrung, day noch keine Epidemic stationar geworden, das; anch diese vor- 

iibergehn, und reicher Erntesegen den Misternten folgen wird." 

Die von Oberamtmann Albert aus Rostlau in Anhalt empfohlene 

Zucht von Kartvffeln aus Samenkornern erwies sich nach den in 

Ostpreussen an verschiedenen Orten angestellten Versuchen als in keiner 

Weise geeignet, die nach dieser Methods angebauten Kartvffeln vor der 

Krankheit zu schutzen. 

In der dritten Generalversammlung am 22. September 1847 

legte Herr Staatsminister a. D. von Schoen nach Ablauf der ersten 

Wahlperiode mit Rucksicht auf sein hohes Alter sein Amt als Hauptvor- 

steher nieder; an seiner Stelle wurde Herr von Below-Hohendorf im 

Kreise Pr. Holland zum Hauptvorsteher, und an Stelle des Herrn Jach- 

mann-Trutenau Herr von Tettau-Tolks zum Stellvertreter des Haupt- 

vorstehers erwahlt, wahrend zum Schatzmeister Herr Amtmann Pap endieck- 

Liep wiedergewahlt wurde. 

Diese Generalversammlung berieth unter anderen Gegenstanden auch 

iiber Flachsbau und Flachsbereitung und stimmte der Ansicht des 

Grafen von Burghaus (Schlesien), das; der Flachsbau von groheren 

Gutsbesitzern nur dann mit Nutzen betrieben werden konne, wenn dieselben 

vom Rosten an alter Arbeiten uberhoben wurden, als einem Satze „von 

nnumstvtzlicher Wahrheit fur unser menschenarmes Preuhen" zu. 

Auch die Behauptung des Kommissionsraths Junkermann zu 

Bielefeld, das; eisenhaltiges Waster — wie es in Ostpreusten fast uberall 

vorkvmmt — znm Rosten des Flachses ungeeignet und hiezu vielmehr nur 

wcichcs Waster tanglich sei, habe hier — wie ausgefiihrt wurde — ihre 

Bcstatignng gefundcn, ebenso wie die Wahrnehmung, das; die Seewinde auf den 
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Bodenlagen, welche denselben ausgesetzt find, auf die Flachspflanze „erstarkend" 
und insofern ungunstig einwirken. 

In Folge der Mihernte des Jahres 1847 an Getreide und nament- 
lich an Kartoffeln nahm die Bettelei auf dem platten Lande in so hohem 
Grade iiberhand, datz die Generalversammlung die Centralstelle beauftragte, 
an die Konigliche Regierung eine dringende Vorstellung wegen des uber- 
handnehmenden Bettelns und die Bitte um strenge Handhabung der be- 
treffenden Gesetze zu richten. 

Durch Uebereinkommen der Centralstelle mit dem Verein zur Be- 
forderung der Landwirthschaft zu Konigsberg wurden die von dem letzteren 
Verein seit 1838 herausgegebenen „Verhandlungen" mit der im Jahre 1848 
ins Leben getretenen „Monatsschrift" der Centralstelle vom 1. Januar 
1849 ab verschmolzen, ohne dah an Format und Umfang der bisherigen 
Publikationen etwas geandert wurde. 

Die politischen Ereignisse des Jahres 1848 gingen an der 
Ostpreuhischen Landwirthschaft und an dem Ostpreuhischen landwirthschaftlichen 
Centralverein selbstverstandlich nicht ohne Eiuflutz voruber. Dieser Einflus; sand 
in einer Ansprache, die der Hauptvorsteher von Below-Hohendorf in der 
vierten Centralversammlung am 6. Oktober 1848 hielt einen klaren und be- 
stimmten Ausdruck, so dah diese Rede auch heute noch unter inzwischen vielfach 
veranderten Umstanden, von Jnteresse und in mehr als einer Beziehung 
von Bedeutung ist, weshalb dieselbe an dieser Stelle einen Platz finden moge. 

Die Rede lautet: 

„Meine hochzuverehrenden Herren! Die vierte Centralversammlung 
des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralvereins findet zu einer Zeit 
statt, wo die politischen Zustande allerseits so in Frage gestellt find, dah 
der Grund und Boden unter unsern Fuhen zu wanken scheint; es ist daher 
naturlich, das; auch die landwirthschaftliche Vereinsthatigkeit hiedurch in An- 
spruch genommen wird. Wenn es auch unsere Aufgabe ist, nur innerhalb 
unserer Statuten zu wirken, so ist es doch fur uns unmoglich, uns der 
grotzen Bewegungen ganzlich zu entschlagen; es wird daher die Sache der 
Centralversammlung sein, da sie allein der Centralstelle Vollmacht zum 
Haudeln geben kann, sich daruber zu entscheiden, welchen Weg wir in den 
politischen Fragen, die die Landwirthschaft unabweislich beruhren, einzu- 
halten haben. Diese Entscheidung wird sich am besten bei Gelegenheit der 
Berathung uber den vom Ministerium Auerswald-Hansemann der National- 
versammlung vorgelegten Grundsteuergesetzentwurf geben lassen, indem Sie 
sich daruber aussprechen, in wie weit und in welcher Art Sie sich mit 
unsern landwirthschaftlichen Jnteressen bei dieser Frage betheiligen wollen. 

Auf dem Gebiete des offentlichen Lebens ist zweifellos die Wahrung 
des Rechts und der Vertrage der Polarstern, der uns unverriickt vorschweben 
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mich, zuinal als Grnndbcsitzern; denn sonst find unsere wichtigsten Jnteressen 

gefahrdet. Unsichere gesellschaftlichen Zustande fuhren bekanntlich das Kapital 

den baaren Mctallen zu, ncichst ihm sucht man es in sichere Effekten unter- 

znbringen; erst spater vertrant man es dem Handel, der Fabrikthatigkeit an, 

nnd der Landwirthschaft wendet es sich zuletzt wieder zu. Die Geschichte 

lehrt, dah wo in eincm Volke ein nnsicherer Rechtszustand eingetreten ist, 

sich stets zuerst der Handel wieder hob; nur bei eingetretener voller Sicher- 

heit wird sich das Kapital den landwirthschaftlichen Meliorationen zu- 

wenden. Wenn aber jemand ein Grundstuck kauft, nnd ihm spater eine 

Stener aufgclegt wird, die ein Viertel des Reinertrages sortnimmt, so ist 

ein Theil des Ankaufskapitals, jedenfalls aber das Meliorationskapital ver- 

loren. In der letzten Zeit hat man in Deutschland vertrauensvoll dem 

Grundbesitze Kapitalien zugewendet, namentlich haben sich nach unserer 

Provinz bedentende Kapitalien aus dem Jnnern Deutschlands gezogen; diese 

Kapitalien sind ani meisten in Gefahr, nnd es ist also stir unsere Provinz 

eine doppelte Aufforderung, solchen Rechtsverletzungen entgegenzuarbeiten, 

welche die Existenz zahlreicher Familien untergraben, die ihre Jntelligenz 

nnd ihr Kapital dem landwirthschaftlichen Gewerbe unserer vaterlandischen 

Provinz zugewendet haben. Doch ich werde hier nicht weiter in die Sache 

eingehen, — der Gegenstand gehort kiinftigen Berathnngen an. 

Unsern landlichen socialen Zustanden hat der Verein bereits, ehe sich 

diese Frage so entscheidend aufdrangte, seine Thatigkeit zugewandt. In den 

beiden letzten Centralversammlungen kam die Arbeiterfrage zur Berathung; 

eine Kommission war auch vor dieser heutigen Versammlung in Konigsberg 

zusammengetreten, hat aber ihren Bericht noch nicht erstatten konnen, da 

von Seiten der Zweigvereine noch Mittheilungen in Aussicht stehen, nament¬ 

lich iiber das Verhaltnch der Einlieger oder Hochmiether, welches der meisten 

Beriicksichtigung bedarf. — Man hat in unsrer neuern Gesetzgebung die 

Freiheit der Bewegung, die freie Konkurrenz als Haupthebel jeglicher 

Kultur zur Geltung gebracht. Diesem Princip wird sich seder mit Freuden 

anschliehen, — aber die Meinung Hat auch vielseitig Platz gegriffen: mit 

der Losgebundenheit von hemmenden Schranken sei schon die Freiheit vor- 

handen, — in dieser Richtuug sei nur Vortheil nnd kein Nachtheil zu 

finden. Dies ist ein Jrrthum. Man hat die bisherigen Ordnungen als 

nnvollkvlnmen anfgelost, man hat es aber verabsaumt, eine bessere Orga¬ 

nisation der landlichen Arbeit nnd Gemeinde in Stelle der fruhern zu 

grnnden. Ich glanbe daher, es ist ein dringendes Bedurfnih unsrer Zeit, 

dah diese lvsen, aufgclockerten Zustande sich wieder nach ihrer Zusammen- 

gchorigkeit natnrgemasz gruppiren nnd verbinden, sonst mochte die erlangte 

Freiheit leicht dnrch Zngellvsigkeit in eine Freiheit des Verhungerns aus- 

arten. Bei einer freiheitlichen Organisation unsrer landlichen gesellschaft¬ 

lichen Verhaltnisse wird es darauf ankommen, ob man dem Gesetze, dem 
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Gemeinde-Verbande und den Autoritaten in dem Begriffe der Obrigkeit sich 

freiwillig zu fugen und unterzuvrdnen gewillet sei. Denn der freiwillige 

Gehorsam veredelt die Gesellschaft und bindet fie. Von einem solchen Ge- 

horsam find wir aber leider noch weit entfernt, und wir konnen mit 

Montalembert ansrufen: die Krankheit unsrer Zeit ist: g eniehen und ver- 

achten! Allerdings find hierbei grohe Abstufungen vom Reformatory der die 

Dinge in Frage stellt, bis zum vernichtenden Bildersturmer. Es ist aber 

nicht zu verkennen, dah alle Kreise der Gesellschaft von dieser Krankheit er- 

griffen find. Aufopferung und Anerkennung find gegen diese Uebel der 

Zeit vielleicht das einzige und radikalste Mittel. Der grohere Grundbesitz 

ist mit Opfern aller Art und mit einem guten Beispiele vorangegangen. 

Er brachte im Jahre 1811 der agrarischen Gesetzgebung die grohten Opfer; 

und auch jetzt find solche bevorstehend und sie werden gewahrt werden, doch 

sie mussen Ziel und Zweck haben. Alles, was zu Gunsten momentaner 

Aufregung geschieht, ist kein gerechtes, und daher zweckloses Opfer. Auch 

unsere Aufgabe wird sein, die verschiednen Jnteressen auszugleichen und zu 

berichtigen, destruktive Tendenzen und feindliche Agitationen zu beseitigen. 

Dazu mussen die Grundbesitzer, gross und klein, zusammenhalten; denn find 

sie nicht einig, so werden die kommunistischen Geluste ihre Gesetze mit 

Pflastersteinen schreiben, die Besitzlosen konnen sich leicht in Masse gegen 

die Besitzenden erheben, und dann wurde auch bei uns ein Cavaignac er- 

stehen. Wir konnen und durfen es nicht ubersehen, dah alle Zeitfragen, 

die das Jahr 1848 aufgeworfen hat, socialer Natur und somit von fruheren 

Bewegungen und Revolutionen zu unterscheiden find. Es gilt daher eine 

billige Abwagung und Prufung der entgegenstehenden Jnteressen, wobei sich 

ein Jeder die friedliche Aufgabe des Ausgleichens und der Verstandigung 

stellen wird. Sind sodann alle Richtungen an- und eingebunden, so wird 

das Schiff unsrer Jnteressen dem Steuer gehorchen und den Sturmen 

gkiicklich entgehen, von denen es jetzt durch Leidenschaften fvrtgetrieben wird. 

Ueber allen Wirren des Augenblicks ruht vvr Allem aber die Hoff- 

nung auf einen hohern Lenker der Schicksale, welcher durch Leiden die 

menschlichen Geister umwandelt und die feindlichen Schwerter in Pslug- 

schare verwandelt; ohne diesen Glauben ware wenig Hoffnung fur Er- 

haltung der Ordnung und Wohlfahrt vorhanden. — Unsere Aufgabe, meine 

Herren, als Vertreter der Landwirthschaft wird es unterdeh unverruckt 

bleiben mussen, uberall auf den Weg friedlicher Vermitttelung hinzuweisen 

und ihn auch von unserm Standpunkte anzubahnen." 

In dem Centralverein begann damals eine Bewegung gegen die Ver- 

anschlagungs-Grundsatze der Ostpreuhischen Landschaft, die Er- 

trags-Taxen, welche durch Grund- und Boden-Taxen — namentlich anch in 

Rucksicht auf die in Aussicht stehende Eiufuhrung einer Grundsteuer — 

ersetzt werden sollten. 
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Die zur Bearbeitung dieser Angelegenheit gewahlte Kommission be- 

stand aus den Herren: Conrad - Spandienen (spater Maulen), Graf 

zu Dohna-Wesselshofen, Heubach-Kapkeim, Kommerzienrath Jach- 

inann - Trutenau, Podlech - Mollehnen und dem GeneralsekretSr 

Rueder. 

In Fvlge der in dem vierten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts in 

groheiu Umfange zur Ausfuhrung gekommenen Special-Separation der 

banerlichen Grundstiicke machte sich das Bedurfnih geltend, die bisherige 

Bewirthschaftung dieser Grundstucke zeitgemahen Veranderungen zu unterwerfen, 

da, wie es in einem im Jahrgang 1847 der Verhandlungen verosfentlichten 

Bericht des Landraths Or. Lavergne-Peguilhen - Allenstein, heitzt: 

„die Special-Separation, unter Beibehaltung des bisherigen Wirthschafts- 

Systems, schon wegen des vertheuerten Hirtenlohns, eher Nachtheil als 

Vortheil bringen mus;." 

Man ging von der Ueberzeugung aus, dah es bei dem damals sehr 

niedrigen Standpunkte der landwirthschaftlichen Kultnr des hiesigen Bauern- 

standes vor allem der Vorbilder rationellen Wirthschaftsbetriebes bedurfe 

und suchte dieses durch Heranziehung von Kolonisten aus Hessen- 
Darmstadt zu erreichen. 

Diese Absicht lietz sich insofern nicht leicht verwirklichen, als — nach 

dem Bericht des Landraths Peguilhen — „der Preis der Grundstucke neuer- 

dings eine Hohe erreicht hatte, welche den Ankauf ausreichender Flachen 

ciuherst schwierig machte." 

Jndessen wurde der Allensteiner Kreiskorporation durch Kabinetsordre 

vom 26. Oktober 1844 zugesichert, datz die bei den Kolonisations-Unter- 

nehmungen entstehenden Ausfalle bis zur Hohe von 10000 Thaler aus 

Staatsfonds gedeckt werden sollten. 

Nunmehr ging man an die Ausfuhrung des Unternehmens, indem 

das an der von Bischofsburg nach Konigsberg fuhrenden Chaussee 3/4 Meilen 

von ersterer Stadt entfernt gelegene Rittergut Rothslieh, sowie einige im 

Gemenge mit den Gutslandereien liegende Grundstucke kauflich erworben 

wurden. 

Die nunmehr zur Berfugung stehende Gesammtflache umfahte 

36^4 kulmische Hufen oder ca. 2446 Magdebnrger Morgen; der Ankaufs- 

preis betrug 20994 Thaler 7 Sgr. 6 Pf. oder gegen 580 Thaler pro 

Hufe gleich etwa 26 Mark pro Morgen. Dabei warm — wie soeben 

bemerkt — die Preise „neuerdings gestiegen" und galten als hoch. 

Den Kolonisten wurde der Morgen fur den Kaufpreis von 10 Thalern 

(d. h. zu etwa dem zwanzigsten Theil des damals in Hessen iiblichen Boden- 

preises) uberlassen, wobei 6 Thaler fiir den Grund und Boden und 4 Thaler 

anf den Werth der Gebaude gerechnet wurden. Das Kaufgeld wurde den 

Kolonisten gestundet, bis Weihnachten 1846 zinsfrei, von da ab war das- 
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selbe 3 Jahre mit 3^/s Proeent und dann mit 5 Procent zu verzinsen, 
von denen 1 Procent auf Amortisation des Kaufkapitals verwendet wurde. 

Auf Grund der auch im Uebrigen sehr wohlwollenden Bedingungen 
wurden acht Bauern- und vier Handwerkerfamilien fur die Kolonisation 
gewonnen, welche 12 Familien mit zusammen 76 Personen am 14. Mai 1845 
in Rothflieh eintrafen. 

Die junge Kolonie berechtigte anscheinend zu den besten Hoffnungen 
nnd erweckte grohe Erwartungen fur deren kunftige gunstige Einwirkungen 
auf die Hebung der Kultur in den ostpreuhischen bauerlichen Wirthschaften, 
denen die Kolonie als Muster dienen sollte. 

Ein dem Landrath von Peguilhen am 11. November 1847 vom 
Schulzen Graw aus Prossitten bei Bischofstein erstatteter, sachlich gehaltener 
Bericht lautete uberwiegend gunstig. Die Hessen und namentlich auch deren 
Frauen warm fleihige, betriebsame Leute, welche ihr Vieh gut futterten 
und pslegten, grosze Sorgfalt auf die Dunger-Erzeugung und Behandlung 
verwendeten, den Feldfutter- und Gemusebau eifrig pslegten, aber ganz 
nach gewohnter hessischer Art wirthschafteten und den Verhaltnissen des 
ostpreuhischen Bodens und Klimas nicht Rechnung zu tragen verstanden. 
Sie pfliigten breite Beete, ohne fur ausreichende Entwasserung durch 
Wasserfurchen zu sorgen, ihre Ackerinstrumente, namentlich die Pfluge warm 
fur den ostpreuhischen Lehm zu leicht, die aus Hessen mitgebrachten Pferde 
erwiesen sich den Anforderungen, welche die Bearbeitung des schweren 
Bodens an sie stellte, nicht gewachsen, dabei ernahrten die Hessen die 
Pferde das ganze Jahr hindurch ohne Weidegang im Stall, was bei den 
damaligen hohen Getreidepreisen deren Haltung sehr vertheuerte. — Kurz, 
die gehegten Erwartungen erfullten sich auf die Dauer nicht, und aus dem 
Jahresbericht des Centralvereins vom 26. Oktober 1850 ersehen wir, dah 
der landwirthschaftliche Verein zu Bartenstein sich mit Rucksicht auf die, 
Thatsache, dah die Parzellirung der Domanen von den Staatsbehorden 
angestrebt und theilweise eingeleitet wurde, und dah damit gleichzeitig die 
Uebersiedelung von Kolonisten aus dem Westen Deutschlands verbunden 
werden sollte, veranlaht sah, den damaligen Zustand der vielbesprochenen 
hessischen Kolonie Rothflieh an Ort und Stelle eingehend zu prufen. Der 
der Centralstelle hieriiber erstattete Bericht war leider kein zu neuen 
Kolonisationsbestrebungen ermuthigender. 

Durch Schreiben der Koniglichen Regierung Abtheilung des Jnnern 
vom 1. Oktober 1846 wurden der Centralstelle jahrlich bis 600 Thlr. zur 
Errichtung bauerlicher Musterwirthschaften zur Verfugung gestellt. 

Das von dem Minister des Jnnern unterm 24. Junuar 1847 
erlassene Regulativ, nach welchem bei der Einrichtung von baner- 
lichen Mustertvirthschasten im Regierungsbezirk Kiinigsberg verfahren 
werden sollte, hatte folgenden Wortlaut: 
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„§ 1. Der Zweck einer bauerlichen Musterwirthschaft besteht darin, 

den bauerlichen Wirthen der Umgegend ein Vorbild zu geben, wie sie ihre 

Wirthschaft zweckmassiger als bisher einrichten und den Betrieb verbessern 

konnen. 

Dicsem Zweck gemah diirfen nur solche Wirthschaften zu Muster- 

ivirthschaften ansgewahlt werden, mil deren Verhaltnissen und Zustand 

viele Wirthschaften der Umgegend ubereinstimmen, und die neuen Ein- 

richtnngen miissen hauptsachlich der Art sein, dah dadurch den in der Um¬ 

gegend hervortretenden und verbreiteten Fehlern und Mangeln der Bauer- 

wirthschaften abgeholfen wird. 

Die Musterwirthschaft en miissen also ganz dem individuellen Bedlirfnih 

der Gegend angepaht werden. 

§ 2. In jedem landrathlichen Kreise des Departenients ist eine, im 

Ganzen also find nicht liber zwanzig Musterwirthschaften einzurichten. 

§ 3. Mit der Einrichtung wird jedoch, um die dabei gemachten 

Erfahrungen benutzen zu konnen. nur nach und nach vorgeschritten, so das; 

die darauf aus Staatsfonds verwendeten Mittel jahrlich 600 Thlr. nicht 

libersteigen. 

Z 4. Die Auswahl der Musterwirthe trifft der landwirthschaftliche 

Centralverein fur den Regierungsbezirk Konigsberg nach vorangegangener 

Berathnng mit dem Landrath des betresfenden Kreises. 

§ 5. Derselbe Nerein entwirft die speziellen Plane, wonach die Ein¬ 

richtung zu treffen ist, und woraus die Art und Hohe der aus Staatsfonds 

zu gewahrenden Unterstutzungen hervorgehen muss. 

Diese Plane find dem Landes-Oekonomie-Kollegio zur Priifung ein- 

zureichen und erst nach dessen Zustimmung zur Ausflihrung zu bringen. 

§ 6. Die Anleitung des Musterwirths zur Ausflihrung des Plans 

und die spezielle Ueberwachung desselben wird von dem Centralvereine einem 

Mitgliede desselben oder einem anderen erfahrenen Wirthe, der geneigt ist, 

diesen ehrenvollen Auftrag unentgeltlich zu ubernehmen, ubertragen. Der 

Centralverein kontrolirt jedoch diese seine Kommissare, und die Regierung 

nimmt von den Erfolgen der Maszregel im Allgemeinen Kenntnitz. 

§ 7. Der bestellte Kommissar schlietzt auch im Auftrage des Central- 

vereins den Vertrag mit dem Musterwirthe. 

§ 8. Die dem Musterwirthe zuzuflihrenden Beihlilfen aus Staats- 

fvnds find in der Regel zwischen 150 Thlr. und 200 Thlr. fur die einzelne 

Wirthschaft zu halten; zu einer Ueberschreitung des Maximums von 

200 Thlr. ist die spezielle Zustimmung des Ministers des Jnnern er- 

forderlich. 

§ 9. Ob diese Unterstiitznng definitiv zu liberweisen oder dem Wirthe 

nur als zinsfreies zu amortisirendes Darlehn zu bewilligen, oder von 

welchen Bcdingnngen der Erlatz der Rlickerstattung abhangig zu machen 
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hat der Centralverein nach den Umstanden zu ermessen und im Vertrage 

festzustellen. 

Z 10. Ein bestimmter Erfolg der nenen Einrichtung und ein be- 

stimmter Ertrag der Wirthschaft kann von dem Musterwirthe nicht garantirt 

werden. 

§ 11. Die Zahlungen der Zuschusse erfolgen aus der General- 

Staatskasse durch die Regierungs-Hauptkasse zu Konigsberg gegen Quittung 

des Vorstandes des Centralvereins an dessen Kasse in jahrlichen Betragen 

bis zu 600 Thlr. 

Der Verein ist gehalten uber die Verwendung jahrlich spezielle Rech- 

nung an die Regierung, jedoch ohne Belage einzureichen und derselben 

Bericht iiber die Erfolge zu erstatten, welche die Regierung mit ihren Be- 

merkungen begleitet durch das Landes-Oekonomie-Kollegium an den Minister 

des Jnnern einreicht." 

Zunachst wurde der Besitzer Schubert in Stolzenfeldt, Kreis 

Friedland, zur Einrichtung einer Musterwirthschaft bestimmt und demselben 

zu diesem Zweck eine Beihulfe von 370 Thlr. bewilligt; spater wurde von der 

ursprunglich aufgestellten Forderung abgesehen, eine solche Wirthschaft solle in 

seder Beziehung ein Muster sein; es genuge, wenn in einer solchen Wirth¬ 

schaft eine Hauptbranche in musterhafter Weise erfolgreich durchgefuhrt 

sei und so durch sie in dieser Beziehung ein Beispiel und ein Sporn zur 

Nacheiferung fur die Gegend geschaffen werde. 

Im Jahre 1850 bestanden vier derartige Musterwirthschaften. 

Der Jahresbericht der Centralstelle vom 26. Oktober 1850 sagt in 

Bezug aus diese Wirthschaften: 

„Erwarten wir, was sie fiir Nutzen stiften. Ganz abgesehen von den 

bei ihnen gemachten Erfahrungen, wachst die Ueberzeugung immer mehr, 

der Weg durch Musterwirthschaften den Betrieb der bauerlichen Wirthschaften 

zu heben, sei ein sehr gefahrlicher. Die sehr begrenzten Zuschusse find zu 

gering, urn die Opfer, die der Uebergang in ein neues Wirthschaftssystem stets 

erfordert zu decken, Opfer, die bei einer bauerlichen Wirthschaft verhaltnihmahig 

um so groper sein mussen, als der Weg zum Bessern hier meistens aus in 

seder Beziehung kraftlosen Wirthschaftsverhaltnissen beginnt." 

In der Verwaltungsraths-Sitzung am 15. November 1851 wird ein 

Antrag des Musterwirths Goerrigck zu Goyl im Kreise Braunsberg, 

der sein Verhaltnitz als Musterwirth anfzugeben wunscht, um einer, wenn 

auch in mildester Weise gefuhrten Aufsicht seiner Wirthschaftsfuhrung ent- 

hoben zu sein und den fortgesetzten Sticheleien seiner Nachbarn zu entgehen 

sich auch zur Ruckzahlung der erhaltenen Beihulfen erbietet, der Regierung 

befurwortend zur Verucksichtigung empfohlen. 

In der Verwaltungsraths-Sitzung am 14. Februar 1852 beantragt 

der Verein Bartenstein fiir den Wirth Carl Fitschner in Kirchitten die Ve- 

3 
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willigung von 100 Thlr. an? bent Mnsterwirthschaftsfonds zur Hinuber- 
fnhrnng seiner Dreiielderwirthschaft in eine Mehrfelderwirthschaft mit Klee- 
ban. Der Verwaltnngsrath nimmt diesen Antrag um so bereitwilliger auf, 
als mit demselben nicht zil viel auf eimnal in der umzugestaltenden Wirth- 
schaft erstrebt wird, sondern erst das Wesentlichste, die bessere Felderein- 
theilnng und der Fntterbnn, hergestellt werden soll, um dann die weitere 
Verbesserung der Wirthschaft anf diesem sichern Grnnde anzustreben. 

In der Generalversammlung am 18. Bicirz 1854 beklagt sich der 
Hanptvorsteher dariiber, das; iiber die im Vereinsbezirk vorhandenen 
Ac'usterwirthschaften von den Herren Kuratoren die erforderlichen Berichte 
trotz wiederholter Mahnungen nicht zu erhalten find. 

Im Ganzen waren bis dahin funs bauerliche Mnsterwirthschaften 
eingerichtet worden, von denen drei nur wenige Jahre bis zum Verkauf 
der betr. Hose bestanden, und nur ein Musterwirth im Kreise Heilsberg hat 
als solcher bis zum Jahre 1863, in welchem er seinen Hof ebenfalls ver- 
kanfte, und das Darlehn znruckzahlte, ausgehalten. 

Die Griinde, weshalb diese Einrichtung sich nicht bewahren konnte, 
liegen so auf der Hand und gehen aus dem oben mitgetheilten Regulativ 
so deutlich hervor, das; es uberfliissig ist, auf dieselben hier naher ein- 
zugchen. 

Als chnrnkteristisch wollen wir nur noch mittheilen, dah der Wirth 
Goerigk aus Clatvsdorf sich gegen eine Beihulfe von 150 Thaler kontrakt- 
lich verpflichtete: 

1. sich vollstandig auf seine 2 Nominalhnfen abzubauen, der Ban 
selbst soll in zweckmasziger Weise und von der bisherigen schlechten 
Bauart abweichend dnrchgefuhrt werden; 

2. cine Mehrfelderwirthschaft einzufuhren, wie solche ihm vor- 
geschrieben wird; 

3. so viel als mvglich anf Stallfutternng hinzuwirken; 
4. sich aller knnstlichen Dungerarten zu bedienen. 

In welcher Nothlage mns; sich dieser Musterwirth befuitden haben, 
um als Gegenleistuug stir ein Darlehn von 150 Thalern solche Ver-- 
pflichtungen zu ubernehmen? 

Der Verwaltungsrath des Centralvereins lehnte in seiner Sitzung am 
1. Juni 1864 die Errichtung neuer Mnsterwirthschaften anf Grund der 
^emachten Erfahrnngen als unpraktisch entschieden ab und beantragte bei 
der Regiernug, die fur diesen Zlveck verfugbaren Mittel kiinftig znr 
Pramiirnng lion Leistnngen anf speeiellen Cultnrgebieten der Landwirthschaft 
ztl vertveuden. 

Wahrend wir in Vorstehendem ein ungefahres Bild der land- 
wirthschaftlichen Zustande des hiesi^en Bezirts vor und znr Zeit der 
Griindung des landtvirthschaftlichen Centralvereins gegeben und iiber dessen 
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erste Schritte berichtet haben, wollen wir in der Folge uns den einzelnen 

Zlvcigen seiner Thatigkeit zuwcnden und liber dieselben eine Reihe von 

Mittheilungen bringen, wclche indessen — wegen der Klirze der dem 

Bcrichterstatter neben den lanfenden Dienstgeschaften fur diese Arbeit zu 

Gebote stehcnden Zeit — keinen Anspruch darauf machen konnen, flir voll- 

standig zn gclten. 

Der Centralverein wandte bald nach seinem Jnslebentreten seine Thatig¬ 

keit der Hebnng des landwirthschaftlichen Kreditwesens zu. 

In der zweiten Centralversammlung am 13. Februar 1847 wurde 

die Frage erortert: 

„Welche Mittel find bei der isolirten Lage von Ostpreusien zu er- 

greifen, um bei der allgemeinen starken Nachfrage nach Geld dem landwirth¬ 

schaftlichen Gewerbe und Betrieb das nothwendige Betriebskapital zuzuflihren 

und zu sichern?" 

In der Berathung liber diese Frage hob der Referent Herr v. Below- 

Hohendorf hervor, datz haufig nicht allein die Gelegenheit fehlte, bei ge- 

nligender personlicher Sicherheit Kapitalien gegen entsprechende Zinsen zu 

vortheilhaften Meliorationen aufzunehmen, sondern daf; es sogar schwer 

werde, bei volliger hypothekarischer Sicherheit sich Kapitalien ohne auher- 

ordentliche Opfer oder im Verhaltnis; zur gebotenen Sicherheit sehr hohe 

Zinsen zu beschaffen. 

Ohne positive Vorschlage zu machen, bezeichnete Referent den Privat- 

kredit und die Errichtung einer Hypothekenbank als geeignete Mittel, um 

sichere Geldquellen fur den reellen landwirthschaftlichen Betrieb wieder zu 

eroffnen. — 

Graf Luckner-Neuharisen erblickte das sicherste Mittel zur Abhilfe 

in der Grlindung eines allgemeinen Verbandes der Gutsbesitzer. „Alle Mit- 

glieder des Verbandes lassen auf ihren Gutern eine nach Verhaltnih der 

Grvhe und des Werthes der Besitzung sich normirende Summe effektiv 

eintragen, fur die der Gesammi-Verband garantirt und in deren Belauf 

die Konigliche Bank alsdann gegen Deponirung des Hypothekenscheins bis 

zum vollen Belauf der Summe dem Besitzer einen allzeit offenen Kredit 

gewnhrt." 

Der Hauptvorsteher Staatsminister a. D. von Schon auherte sich in 

Bezug auf die in Vorschlag gebrachten Verbande, das; dieselben ein Schutz- 

mittel gegen den Wucher, und durch die erleichterte Beschasfung von Bcelio- 

rativusgcldern ein Kulturhebel werden konnen, nur mussen derartige 

Assvziationen ihren Kreis nicht zu weit ausdehuen, wenn fie nicht ihre 

Existeuz gefahrdeu wollen. 

In Bezug auf die zur Deckung des damaligen Geldmangels in Bor^ 

schlag gebrachte Erweiteruug des landfchaftlichen Kredits flihrte Herr v. Schon 

Folgcndes aus: 

3* 
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„Jn der letzten Periods vor dem Jahre 1806 war die Landschaft 

wcniger ftrenge in der Begrenzung ihres Kredits; da fur die sriedliche Ent- 

wickclimg des Staates in keiner Weise Gefahr drohte, so wurde eine billige 

Riicksichtnahme auf die angenblicklich bessere Beschasfenheit des Gutes re. zur 

Rcgel. Es find der Landschaft durch die traurigen Ereignisse der nach- 

folgenden Jahre eine Menge Verluste ans dieser milderen Handhabung der 

Prinzipien mva/hsen, und man sah sich genothigt, dem Prinzip der un- 

bedingten Sicherheit wieder volle Geltnng zn geben. — An diesem Prinzip 

in Bezug auf die unter den jetzigen Verhaltnissen aufgenommenen Pfand- 

briefe etwas zu audern, dazn wird sich die Landschaft schwerlich entschliehen 

und ist ihr auch nicht anzurathen; eine andere wichtige, der Prufung werthe 

Frage ist aber: ob mit der Landschaft nicht ein zweites derartiges Jnstitut, 

das Papiere nach Art der schlesischen Pfandbriefe Litfc. B ansgiebt, zu be- 

grunden ist." — 

Zur Prufung der Frage: 

„ob die Landschaft ein Mittel abgeben kann, dem landwirth- 

schaftlichen Betriebe mehr Kapital zu schaffen, oder wie diesem Be- 

durfnitz anderweitig abzuhelfen ist," 

wurde alsdann eine Kommission eingesetzt. 

Der Kommissionsbericht wurde in der dritten Centralversammlung am 

22. September 1847 erstattet. 

In diesem Bericht gab der Staatsminister von Schoen einen knrzen 

geschichtlichen Ueberblick uber das Schicksal der landschaftlichen Kreditinstitute, 

wie der meisten Staats- und Privatbanken. Die ersteren seien hervorgerufen, 

um den bedrangten Geldverhaltnissen des Adels aufzuhelfen, d. h. ans 

politischen Griinden, um einen kraftigen Adel dem Lands zu erhalten. Schon 

der geistreiche Minister Struensee habe vorausgesagt, dah das erwahlte Mittel 

fur die damals fur den Preufftschen Staat obwaltenden gunstigen politischen 

Verhaltnisse sehr gut sein nioge, bei irgend welcher eintretenden allgemeinen 

Kalamitat sich aber nicht bewahren werde. Das Jahr 1806 mit der un- 

glucklichen Schlacht von Auerstadt habe in Bezng auf die Staatsbank, die 

nnglucklichen Kriegsjahre und ihre Folgen habeu in Bezug auf das land- 

schaftliche Jnstitut die Wahrheit seines Aussprnchs nur zu sehr bestatigt. 

Ans der glanzeudsten Lage, in der die Bank je gewesen, wurde sie plotzlich 

bis zur Sistirung ihrer Zahlungen gedrangt, und eben so ware, ohne die 

grohartige Hulfe des Staats in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts 

fur fast die Halfte der Guter Prenhens der Besitzwechsel unvermeidlich ge¬ 

wesen. 

Die Landschaft habe in jenen gunstigeren Zeiten ihre Darlchne in 

einem groheren Verhaltnih znm Gntswerth gegeben und sie habe fur diese 

dem landwirthschaftlichen Gewerbe gewahrte Begunstignng durch schwere Ver- 

luste blisren mussen. 
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Nach Erorternng dicser Berhaltnisse kam die Kommission zuerst dahin 

ubcrein, das; auf cine Erweitcrung des Kredits der Landschaft unter den 

in ihrcr Verfassung geltenden Bedingungen nicht zu dringen sei. Die 

Landschaft mnsse fiir ihre dargeliehenen Kapitale unbedingte Sicherheit jetzt 

fordern, sie durfte also den Grund- und Bodenwerth nicht hvher beleihen, 

als cr selbst in den ungunstigsten Zeiten rentire. 

Das Bedurfnisi eines Kreditinstitnts, sei es nun vereint mit der Land¬ 

schaft, sei es dnrch die Mittel der Koniglichen Bank, sei es durch Privat- 

association oder dnrch alle drei Krafte gemeinsam geschaffen, wurde anerkannt, 

nnd die Frage aufgeworfen, wie ist ein svlches Jnstitut zu basiren, das; es 

zu vortheilhaften Mcliorationen alle Zeit die Mittel biete, dah es dem Be- 

sitzer die Bcrwandlung des geliehenen Meliorationskapitals in eine zu ver- 

zinsende, nicht alle Zeit kundbare hypothekarische Schuld ermogliche, ohne 

einer unbegranzten Schuldbelastung des landwirthschaftlichen Betriebes Thiir 

und Thor zu offnen. 

Fur die Begrundung eines Kreditinstituts znr Entnehmung von 

Pfandbriefen nach Art der Schlesischen Litt. B. auf groszere landwirthschaft- 

liche Besitzungen konnte sich die Kommission. so lange die Einsassen der 

Guter in noch so unendlich vielen Beziehnngen in Betresf ihrer Existenz 

von dem guten Willen des jezeitigen Besitzers abhangen, aus moralischen 

wie politischen Grunden nicht erklaren, so wenig wie fur die Ermoglichnng 

der Belastung der Bauerguter mit alleiniger Realschuldverbindlichkeit, da 

beide Mahregeln den Grundbesitz unvermeidlich mehr und mehr znr rasch 

wechselnden Handelswaare umgestalten warden. 

Die Beschaffung grotzerer Kapitalien hinter der Landschaft auf groheren 

Gutern, die ahnliche Beleihung bauerlicher Besitzungen mnsse Sache des 

personlichen Kredits bei Privatleuten bleiben. 

Es handele sich nun noch um die Beschaffung von dem jedesmaligen 

Zweck entsprechenden Meliorationskapitalien fiir landwirthschnftliche Be¬ 

sitzungen seder Art. In Bezug hierauf wurde die Begrundung einer Hypo- 

thekenbank in Bereinigung mit der Landschaft, basirt auf die Sicherheit der 

Realitateu des Grundbesitzes, ausgedruckt in den landschaftlichen Rente- oder 

Pfandbriefen, vorgeschlagen, womit sich die Majoritat der Anwesenden als 

hvchst wunschenswerth, einverstanden erklarte. 

Die Bersammlung entschied sich dafur, den Kommissionsbericht dein 

General-Landtage der Ostpreuhischcn Landschaft mit der gleichzeitigen An- 

frage zn ubersenden, ob derselbe geneigt und im Stande sei, sich mit seinen 

disponibeln Mitteln bei einem Vorschuszverein von Meliorationskapitalien 

zn betheiligen. 

In der Centralversammlnng am 9. Oktvber 1850 machte der Haupt- 

vorsteher die Mitthcilung, das; der vorstehende Beschlus; dem landschaftlichen 

General-Landtage fur 1847, dem gleichfalls ein Bankplan vorlag, in Form 
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eincs Antragcs iiberrcicht Worden sei. Der General-Landtag habe jedoch in 

Anbetracht der Ungunst der Zeitcn es nicht fur zweckmatzig erachtet, seine 

damals entworfenen Prvjekte jetzt writer zu verfolgen. 

„Und in der That" — fuhr der Hauptvorsteher, Herr v. Below, fort, 

„es ist im Allgemeinen und Ganzen bei uns nicht einzig der Mangel des 

Kapitals das Hindering, sondcrn der Mangel an Kredit. Unter andern 

leidet bekanntlich seit Jahr und Tag die neu organisirte Konigl. Bank an 

eincm Ueberflutz mntzigeu Geldes. Es wird daher in der vorliegenden Frage 

tvescntlich darauf ankommen, die Mittel und Wege zu finden, um durch 

das Medium eines gestarkten Personal- und zweckmatzig geordneten Real- 

kredits den Zuflutz der Kapitalien dem landschaftlichen Gewerbe zuzuwenden." 

Die Centraloersammlung wahlte svdann eine Kommission mit dem 

Auftrage, „die Moglichkeit der Einrichtung von Kreisbanken in unserer 

Provinz zu prufen und fur den Fall der Ausfiihrbarkeit einen Plan zu 

entwerfen, wie solche am zweckmatzigsten fur das landwirthschaftliche Jnteresse 

in's Leben zu fuhren waren". 

Zur Einsetznng dieser Kommission hatte folgender Beschlutz des Kvnig- 

lichen Landes-Oekonomie-Kvllegiums vom 6. August 1850 Veranlassung 

gcgeben. 

Dieser Beschlutz lautet: „Es soll allen Haupt- und Spezial-Vereinen 

dringend empfohlen werden, sich mit den Einrichtnngen eines zweckmatzigen, 

den verschicdenen Landesverhciltnissen anpassenden Sparkassenwesens fur 

grvtzere oder kleinere Kreise mit besonderer Berucksichtigung der Kreditgebung 

an kleinere Grundbesitzer und Arbeiter fortgesetzt zu beschastigen und ihrer 

Seits auf die Errichtung solcher Institute kraftig und selbstthatig hin- 

zuwirken." 

Die Kommission des Centralvereins arbeitete ein Statut stir „die 

Bank der Provinz Preutzen" aus und legte dasselbe, nachdem es, mit ein- 

gchenden Motiven versehen, in den Jahrbuchern Vervffentlicht war, der 

Generalversammluug am 28. Juni 1851 vor, wobei noch zu erwahnen ist, 

datz nach dem Plane der Kommission der neuzubegrundenden Bank auch die 

Verwaltung des Landes-Meliorations- und der Provinzialhilfs-Fonds uber- 

wiesen werden sollte. — 

Die Generalversammluug nahm das Statut, ohne auf eine Berathung 

der einzelnen Paragraphen desselben einzugehen als Ganzes an und beauf- 

tragte die Ccntralstelle, unter eventnellcr Zuziehung der Kommission, fur 

das Juslebcntreten einer solchen Bank zu wirken. 

In der Sitzung des Berwaltungsraths der ostpreutzischen landwirth- 

schastlichen Ccntralstelle am 15. November 1851 theilte svdann der Haupt¬ 

vorsteher mit, datz von ihm die Griindung einer landwirthschaftlichen Bank 

fi'ir die Provinz Preutzen dem vcrsammelten Provinzial-Landtag angelegentlichst 

empfohlen Worden, aber ohne den gcwnnschten Erfolg. Der Antrag wurde 
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nicht nitflcitommeit, weil die Versammlung befiirchtetc, dcr Provinz die Be- 

nlitzung des ProvinzialhilfsfondS, im Betrage von 400000 Thaler noch 

langer zu entziehen, wenn sie mit den vorgelegten Statuten Abandernugen 

vorgenomuicn hatte und auf Bcrathung eines Bankplanes eingegangen ware, 

dcsscn Jnslebentretcn jedcnfalls noch langwicrigere Verhandlungen mit dem 

Bcinisterinm rc. erfordere. Anherdem wirkte das Bestrcben der Westprenhen 

nngiinstig anf den Vorschlag ein, da diese eine Trcnnung des Fonds in 

241000 Thaler stir Ostpreuhen und Littauen, in 159000 Thaler fiir West- 

prcnhen anstrebten, indein sie diese lctztere Snmine znr Begriindung einer 

abgesonderten, neu zn schaffenden banerlichen Landschaft fur Wcstpreuszen 

als Fundativnsfonds benutzen wollten. 

In der 12. Generalvcrsainmlung des Centralvcreins am 18. Marz 1854 

wies der Hauptvorsteher damns hin, dasz die Generalversammlnngen und 

die Centralstelle scit Jahren es sich znr Anfgabe gestcllt hatten, ein den 

Landwirthen leicht znganglichcs Kredit-Jnstitnt ins Leben zn rufen; jetzt 

glaube er, seine Befriedigung darnber aussprechen zu miissen, das; die in- 
zwischen ins Leben getretene Provinzial-Hilfs-Kasse svlche Clemente in 

sich schliehe, um die Erfiillung jener Wunsche hoffen zu lassen. 

Die gehegten Erwartnngen mnssen jedoch nicht in vollem Umfange 

befriedigt Worden sein, denn bereits in der Verwaltnngsraths-Sitzung am 

31. Oktober 1857, der ersten Versammlung, in welcher der damalige Land- 
schaftsrath Herr Richter-Schreitlacken als Hanptvorstehcr den Vorsitz 

fiihrte, wurde eine Kommission znr Prufnng dcr Vorschlage znr Begriindung 

einer Ostprentzischen ilandwirthschaftlichen Creditgesellschaft eingesetzt. 

Die Kommission kam zn dem Ergebnitz, das; sich ein Bednrfnitz znr 

Erweiterung des Personalkredits nur in geringem Umfange geltend mache, 

das; sich die Landwirthschaft dagegen in Bezug anf den Hypotheken-Kredit 

in der schwierigsten Lage befinde. — Abhnlfe wurde von einer Beleihung 

der ©liter iiber die Halfte der landschaftlichen Taxe hinaus und von eiitem 

Zinsen-Arrangcment erhofft, Welches den Kurs der Pfandbriefe ihrem Nenn- 

werthe wieder so nahe bringen sollte, dasz nene Bepsandbriefungen wieder 

crmoglicht warden. 

Der Bericht wendcte sich svdann gegen die seit langerer Zeit hervor- 

gctrctcncn Bestrebungen, die landwirthschaftlichen Taxprinzipien umzugestalten 

and Grnndtaxcn an Stelle der Ertragstaxcn einzufnhren; auf die bei dem 

bisherigcn Verfahren bevbachtete Vorsicht griinde sich das Vcrtranen, welches 

die Pfandbriefe im Pnblikum genictzen, Welches sich iiber das Verhaltnitz 

des Taxiverthes znm derzeitigcn Nntzungswerth eine Ansicht gcbildet habe. 

Am Schlusse ihrcs Berichts kam die Kommission zn der Ansicht, das; 

die Bcschliisse iiber vvrzunehmende Refvrmen der Landschaft abzulvarten 

seien, da man hoffen diirfe, das; fiir das solide bcgrenzte Kreditbediirfnis; 

anch anf diesem Wege Abhilfe geschafst iverden tviirde. 
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Untcrm 18. April 1860 richtete die Dstpreusische landwirthschaftliche 

Centralstelle an den damaligen Minister fiir landwirthschaftliche Angelegen- 

heiten, Grafen von Puckler, eine Petition wegen Hebung des Real- 

Kredits durch die Gesetzgebnng. In dieser Vorstellung wurde davon 

ausgegangen, das der Hauptgrnnd, welcher die Ausnutznng eines ange- 

messenen Real-Kredits verhindere, in der Gesetzgebnng liber das Hypotheken- 

und Snbhastationswesen liege. 

Der Minister stir die landwirthschaftlichen Angelegenheiten setzte sich 

dieserhalb mit dem Herrn Justizminister Simons in Verbindung; der 

letztere lehnte jedoch die gestellten Antrage in einer ausfuhrlich begrundeten 

Ruckauserung ab. 

Jm Oktoberheft der landwirthschaftlichen Jahrblicher aus Ostpreuhen 

des Jahres 1862 finden wir einen Vorschlag zur Verbindung von Hypo- 

theken-Tilgnngs-Kassen mit bereits bestehenden Spar- und Provinzial- 

Hilfskassen, wie derselbe in einer Sitzung des Koniglichen Landes-Oekonomie- 

Kollegiums gemacht Worden war, besprochen und nebst einem Statut fur 

solche Kassen sowie einem Hypotheken-Amortisationsplan abgedruckt. 

Auf den damaligen Zustand des landlichen Kredits wirft der Jahres- 

bericht der landwirthschaftlichen Centralstelle pro 1862 ein klares und be- 

zeichnendes Licht. 

In diesem Bericht heist es: 

„Der Handel mit.Gutern hat allmalig eine reellere Basis ange- 

nommen: die der wirklichen Ernahrung des Besitzers durch die Ertrage des 

Guts. Man zahlte nichts destoweniger im Durchschnitt sammtlicher Verlaufe 

circa 3500 Thlr. pro kullmische Hufe, d. h. circa 50 Thlr. pro Morgen 

preusisch. Bei dieser Berechnung schliehen wir diejenigen kleiueren Be- 

sitzungen in der Nahe Konigsbergs aus, bei denen die Hufe mit 6000 bis 

10000 Thlr. bezahlt wird. 

Alle diejenigen Kaufer, welche ein genugendes Betriebs-Kapital in 

Handen behielten und einen moglichst geringen Theil ihres Vermogens zur 

Anzahlung hingaben, wahrend sie sich den Kaufgelderrest auf eine Reihe 

von Jahren sicher stellen liesjeu, konnen mit ihren Acquisitionen zufrieden 

sein, denn selten wo laht sich Betriebs-Kapital sicherer anlegen und reicher 

verzinsen, als in unserm von der Natur mit den Heilmitteln gegen die 

eigenen Mangel ausgestatteten Boden. Grosze Fehler wurden aber von 

einer andern Anzahl unpraktischer Kaufer gemacht, indem sie ohne vvrherige 

Berechnung ihr Kapital als Anzahlung ans den Handen gaben, um nach 

einigen Monatcn oder Jahren bereits Betriebsmittel gegen uumaszige Zinsen 

leihweise aufnchmcn zu mlissen. Lcider licgt unser landlicher Kredit noch in 

dem Stadium der Euttvickelung. Und nicht unbegrundet ist die Klage der 

Kapitalisten, das in den meistcn Fallen die von den Anleihern gebotene 

Sicherheit eine auszerordentlich gcringe sei, insofern sie nicht in der Person- 
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lichkeit selbst liege. Wie nirgends finden wir hier das Streben nach um- 

fangreichem Besitz unter den Landwirthen verbreitet. Zu ihren Ankaufen 

steht die Anzahlung stets in geringem Berhaltnih; das Betriebs-Kapital 

rcicht fast nie zum Beginn einer von vorne herein intensiven Wirthschaft 

aus. Wir finden dieselbe deshalb nur in Ausnahmefallen unter den Handen 

jniiger Besitzer und dann in der Regel unter den Handen von Auslandern 

(nicht aus Preuhen stammenden Deutschen), die mit bedeutendem Kapital 

bcginnen, und denen wir nicht nur die Hohe der Guterpreise, sondern einen 

Theil unserer rationellen Wirthschaftsweise danken. Demnachst finden wir die 

intensive Wirthschaft in den Handen alterer, wohl situirter Landwirthe. Die 

Summen, die von den stadtischen reellen Kapitalisten an Landwirthe aus 

Sola-Wechsel ausgegeben werden, find auherst gering, und unt so dank- 

barer mus; die Liberalitcit anerkannt werden, mit der grohere und als 

wohl situirt bekannte Besitzer von der Konigl. Bank Geld empfingen. 

Groher ist die Zahl derjenigen Personen, welche aus dem Kauf von 

Wechseln zu 80 bis 90 pCt. ihres Nominalwerthes ein Gewerbe machen. 

Von diesen unrechtmahigen Zinsen lebt eine Zahl Agenten in den Stadten, 

die nothwendig find, damit durch ihre dem Gelddarleiher sonst keine Sicher- 

heit bietende Unterschrift als Aussteller ein gezogener, und deshalb verkaufs- 

fahiger Wechsel werde. Die Agenten beziehen wiederum ihre „Courtage" vom 

Acceptanten, und so spinnt sich in vielen Fallen iiber den letztern zu seinem 

Verderben ein Netz, in dem er allmalig untergeht. Der Credit unserer 

Landwirthe ist durch diese Zustande hinreichend gekennzeichnet; ihnen gegen- 

iiber mag eine anstandige Konkurrenz sich aus dieses Gebiet gar nicht wagen. 

Wir wagen nicht zu prvphezeien, in welcher Weise sich diese Uebel- 

sttinde durch Aufhebung des Wuchergesetzes vermindern lichen, find jedoch 

der unmahgeblichen Ansicht, das; sich in dem Falle ein offener Geldmarkt 

bilden, eine grohere Konkurrenz von Kapitalinhabern eintreten, und durch 

das Fortfallen der jetzt durchaus nothwendigen Vermittelung durch Agenten 

das Wechsel-Diskonto sich aus einen civilen Prozentsatz ermahigen wtirde." 

Jm Jahre 1872 wurden in Folge des Umstandes, dah die 4^2 pro- 

zentigen Pfandbriefe den Pari-Kurs behaupteten, von der Ostpreuhischen 

Landschaft die 5 prozentigen Pfandbriefe, von denen 8 Millionen Thaler 

zur Ausgabe gelangt waren, in 4'/2 prozentige Pfandbriefe mit gutem 

Erfolge konvertirt und dadurch fur die bepfandbrieften Gtiter eine Zinsen- 

ersparnih von jahrlich 40000 Thalern herbeigeftihrt. 

Die Einfuhrung des 30fachen Grundsteuer-Reinertrages als Beleihungs- 

grenze rief wegcn des sehr ungleichen Ausfalls der Grundsteuertaxe vielfach 

Unwillen hervor, well eine nicht kleine Zahl von Gutern namentlich bei inzwischen 

vorgeschrittener Kultur und veriinderter Art der Bodenbenutzung in ihrer 

Werthschatzung ungerechter Weise beeintrachtigt wurden. — Bon diesen Ge- 

sichtspuukten aus und unter Berucksichtigung des Umstandes, das; der Ber- 
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liner Ccntralbodenkreditanstalt die Beleihimg bis zum 30fachen Grundsteuer- 
Reincrtrng bei dereii Kvnzessivnirnng gestattet Worden war, beschloh die 
Scktion fiir Bolkswirthschaft am 17. December 1872, 

„es sci zu crstrcben, das; die Grundsteuertaxe, Weil einen nur 
anszerst geringen Anhalt fur die Beurtheilung des Ertragswerthes 
reprascntirend, als Werthmesser verworfen, und diese jetzt ubliche 
Bedingnng bei dcr Konzessionirung von Bodenkreditanstalten nicht 
mehr gcstellt werde". 

Die in den sechziger Jahren recht vernehmbaren und berechtigten 
Klagen iiber die Kreditnoth verstummten in den siebziger Jahren in 
dem Mahe, als sich die landlichen Kreditverhaltnisse besserten, mehr 
und mehr. — Als ein sehr niitzliches Jnstitut erwies sich und 
bewahrt sich auch noch heute im gesteigerten Ilmfange die im Jahre 1869 
von der Ostpreuhischen Landschaft gegrundete Ostpreutzische land- 
schaftliche Darlehnskasse, welche nicht nur bei der Bepfandbriefung der 
Giiter durch Leistung von Vorschussen zur Bezahlung der durch die Auf- 
nahme von Pfandbriefcn abzustvhenden Privat-Hypotheken, sondern auch 
durch Gewahrnng von Loinbard- und Konto-Kurrent-Kredit, durch Ein- 
richtung einer Hypotheken-Tilgnngskasse und auf mancherlei andere Art dem 
Kreditbedurfnisse der Landwirthe die wichtigsten Dienste leistet. Da die 
Ostpreutzische Landschaft Ackernahrungen bis zum Schatzungswerth von 
1500 Mark herunter beleiht, so kommt dieselbe auch dem Krcditbednrfnis; der 
kleinen Besitzer, so weit als anganglich, entgegen. 

Neben der Ostpreuhischen Landschaft warden auch die verschiedenen 
Hypothekenbanken fur den Realkredit in Anspruch genommen. — Der von 
diesen gewahrte Kredit tvar jedoch nicht billig, der Zinsfuh fiir erste Hypo- 
thck vielmehr entschieden zu hoch, und auherdem entstanden bei Beschasinng 
des Kapitals zu grohe Unkvstcn. — 

Bei der Ostprenszischen Landschaft gelangten 1877 neue Abschatzungs- 
Grundsntze, Grund- und Boden-Taxen an Stelle der bisherigen 
Ertragstaxen zur Einfuhrung, durch welche das Taxverfahren erheblich 
vereinfacht und verbilligt wnrde. 

Auch in den folgendeu Jahren gcstaltctcu sich die Rcalkreditverhalt- 
nissc fur die ostprenssischen Landwirthe gunstigcr als lusher. Im Jahre 
1880 wnrden 120 Millivnen 4'/s prozeutigcr vstprenszischer Pfaildbriefe 
mit eincin Conrsverlnstc von 1,90 Prozent in 4prvz0>tige Pfandbriefc kvn- 
vertirt, so das; cine wcitcre Zinscnersparnis; von 600000 Mark jahrlich cin- 
trat. — Diejenigen Landwirthe, welche in den Vvrhcrgehenden Jahren zu 
hohem Ziusfnhc nnknndbare Darlehne von den Privat-Hypvthcken-Banken 
aufgenvmmcn hattcn, blieben selbstverstaudlich von diescr Zinsherabsetzung 
ausgcschlvsscn. 
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Jm Jahre 1882 veranlahte der Herr Minister stir Landwirthschaft, 

Donninen und Forsten mit Rucksicht darauf, dah es stir die landwirthschaft- 

liche Vcrwaltnng von grohter Wichtigkeit ist, iiber die gegenwartigen bauer- 

lichen Besitz- und Wohlsiands-Verhaltnisse in moglichst zuverlassiger Weise 

orientirt zu bleiben, den Vorstand des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen 

Centralvereins znr Berichterstattung iiber folgende Fragen: 

1. Ist eine besondere Hohe oder schnelle Zunahme der Verschuldung 

des landlichen Grundbesitzes in den letzten Jahreu wahrzunehmen? 

2. Wenn dies der Fall, in welchen Gegenden, bis zu welcher Hohe 

und aus welchen Ursachen? (Erbtheilung, schlechte Wirthschaft, 

zu geringes Betriebskapital, zu theurer Ankauf, schlechte Ernten, 

Viehsterben re.) 

3. Haben hausige Subhastativnen landlicher Grundstucke stattgefunden? 

4. Sind grohere und mittlere Guter und Bauernhofe mehrfach von 

den bisherigen Besitzern parzellirt oder durch gewerbsmahige 

Unternehmer ausgeschlachtet Worden? 

5. Sind die betreffenden Parzellen mehr zur Arrondirung des groheren 

und mittleren Besitzes oder zur Etablirung kleinerer Wirthschaften 

oder Hauslerstellen benutzt Worden? 

Der sehr eingehende Bericht, auf welchen an dieser Stelle nciher ein- 

zugehen wir verzichten mussen, ist in dem Jahresbericht des Centralvereins 

pro 1882 auf S. 9 ff. veroffentlicht Worden. 

In den folgenden Jahren gestalteten sich die Kreditverhaltnisse gleichfalls 

im Allgemeinen gunstig. 

Auch die bauerlichen Besitzer waren mehr und mehr bestrebt, sich die 

Vortheile der Beleihung durch die Landschaft zu sichern und die Privat- 

kapitalien, fur welche fie, je nach der ortlichen Lage ihrer Besitzungen, selbst 

an erster Stelle 5 bis 7 Prozent Zinsen zahlen muhten, abzustohen und 

durch eine Pfandbriefschuld zu ersetzen. — Diese Umwandlung der Privat- 

in Pfandbriefschulden wiirde sich fchneller und in grosterem Umfange voll- 

zogen haben und noch vollziehen, wenn nicht vielfach die eingetragenen Alteu- 

theile, die fur die kleinen Besitzer im Verhaltnist zu dem aufzunehmenden 

Darlehen ziemlich hohen Kosten der Abschatzung und die Schwierigkeiten 

entgegen stehen wurden, welche dem kleinen Besitzer aus der Beschaffung 

der fur den Abschatzungsantrag erforderlichen Unterlagen erwachsen. 

Die Konvertirung der 4prozentigen in ll^Prvzentige Pfandbriefe, zu 

welcher vou dem Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralverein die Au- 

regung gegeben Worden war, wurde im Jahre 1886 glucklich durchgefiihrt, 

und dadurch eine weitere grohe Ersparnih an Zinsen erzielt; in Folge der 

vorgenommenen Konvertirungen ermahigte sich auch der Zinsfuh stir die 

hinter der Landschaft, also an zweiter Stelle, eingetragenen Hypothekcn. 
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Die Privat-Hhpothcken-Banken wurden jedoch in Bezug auf die Hohe 

dcr Beleihung gegen friiher zuriickhaltendcr, wozu auch dec Umstand beigetragen 

haben mag, das; cinzelne Banken, wie z. B. die Gothaer, in der Mitte der 

achtziger Jahre einige von ihr beliehene Giiter, deren Besitzer die hohen 

Annuitaten von 6^/Z Prvzent des geliehenen Kapitals auf die Dauer 

nicht aufznbringen vermochten, zu erwerben genothigt waren. — 

Obgleich die 3 ^2 proceutigen Pfandbriefe Ende der achtziger Jahre 

einen Kursstand von iiber pari erreichten und langere Zeit behaupteten, 

gestalteten sich die Kreditverhaltnisse — wie man annehmen kann in Folge 

mehrerer schlechter Ernten — insofern ungunstiger, als Hypotheken-Kapitalien 

hinter der Landschaft schwieriger zu erhalten waren. — Das durch die scklechten 

Ernten hervorgernfene Kreditbedurfnch wnrde daher vielfach im Wege des 

Personal-Kredits bei den Kreis-Sparkassen und bei den vielfach vorhandenen 

nach Schultze-Delitz'schem oder Raiffeisen'schem System gebildeten Kredit-Ge- 

nossenschaften gedeckt. — 

Die besfere Ernte des Jahres 1890 vermochte die Ausfalle der beiden 

vorhergegangenen schlechten Ernten nicht auszugleichen, und die Verschuldung 

des landlichen Grundbesitzes nahm daher wahrend dieses Jahres eher zu 

als ab. — In Folge dessen wnrde die vom Centralverein angeregte zweit- 

stellige Hypotheken-Beleihung durch ein Zweig-Jnstitut der Ostpreuhischen 

Landschaft, welche sich bis jetzt jedoch noch nicht hat verwirklichen lassen, 

mit grohen Hoffnungen begriiht, zumal die meisten Privat-Hypotheken-Banken 

in einer zu weit gehenden und nicht gerechtfertigten Unterschatzung der 

hiesigen Verhaltuisse eine Beleihung der Giiter hinter der Landschaft nicht 

mehr eintreten lichen, und auch das Privat-Kapital in der Erwerbung zweit- 

stelliger Hypotheken schwieriger wurde. 

Der am 23. bis 26. Februar 1892 versammelt gewesene General- 

Landtag der Ostpreuhischen Landschaft hat den von der General-Landschafts- 

Direktion vorgelegten neuen Kostentarif. welcher einem vielseitig geauherten 

Wunsche entsprechend, einheitlich feste, mahigc Satze fiir die Kosten der 

Taxen und Taxnachprufungen sowie fiir sonstige Dienstrcisen der Beamten 

aufstcllt, genehmigt, und fiir Taxen von Grundstiicken bis zu 50 da einfache, 

von den Kataster-Kontroleureu auf Pausleiuwand zu fertigende Kopien der 

Gruudsteuerkarte — ohue vrtlichc Fcldvergleichung — zuzulassen beschlossen. 

Hierdurch ist den kleinen Besitzern eine wesentlichc Erleichterung in Betreff 

der Taxtvstcu gewahrt Worden. 

Die Provinzial - Hilfskasse, der Provinzial - Melioratious- 

fonds und der gleichfalls unter Provinzial-Verwnltnng stehende Landes- 

Meliorationsfvnds haben sich zu einem hochbedeutungsvollen Institute 

znr Forderung von Meliorationen aller Art und dcr Landcskultur tin All- 

gemeincn herausgebildet. 
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Die Provinzial-Hilfskasse ist bestimmt, Darlehne zu gewahren: 

1. an Kreisverbande und Gemeinden zu gemeinniitzigen Einrich- 

tungen und Anlagen, zur Verbesserung ihres Haushalts und zu 

soustigeu, ihrer Bestimmung oder ihrem Jnteresse eutsprechenden 

Ausgaben; 

2. an Genossenschaften, Korporationen und vffentliche Institute zu 

gemeinnutzigen Einrichtungen, Anlageu und ihrer Bestimmung 

eutsprechenden Ausgaben: 

3. an Grundbesitzer zu dauernden Bodenverbesserungen aller Art, 

zur Verbesserung des Wirthschaftsbetriebes und zur Hebung und 

Verbesserung der wirthschaftlichen Lage im Allgemeinen; 

4. an Genossenschaften und Grundbesitzer zur Forderung ihrer 

Wirthschaftszwecke, insbesondere auch zur Forderung der Boden- 

kultur, zu Entwasserungs-, Drainirungs- und Bewasserungs- 

Anlagen, zur Anlage und Regulirung von Wegen, zu Wald- 

kulturen und Urbarmachungen, zur Einrichtung neuer landlicher 

Wirthschafteu, zu Uferschutzanlagen, zur Anlage, Erweiterung 

und Unterhaltuug von Deichen und dazu gehorigen Sicherungs- 

und Meliorationsanlagen; 

5. an Unternehmer von Gewerbeanlagen zur Einrichtung, Ver¬ 

besserung und Erweiterung der Anlagen und des Gewerbe- 

betriebes. 

Der Provinzial-Meliorations-Fonds ist bestimmt zur Hergabe 

von Darlehnen an kleinere laudliche Grundbesitzer — deren Grundstucke mit 

einem Gruudsteuer-Reinertrage von hiichstens 300 Mark veranlagt sind — 

zu Bodenverbesserungen aller Art. 

Die Darlehne, deren Betrag die Summe von 1600 Mark nicht uber- 

steigen soll, musseu sichergestellt werden durch hypothekarische Eintraguug 

innerhalb der landschaftlichen Taxe, oder, weun eine solche nicht vorhanden 

ist, innerhalb 3/4 des Grundstuckswerthes oder innerhalb des 30fachen Be- 

trages des Grundsteuer-Reinertrages. Die Meliorationsdarlehne sind stir 

die drei ersten Jahre nach der Zahlung zinsfrei, demnachst mit 4 pCt. zu 

verzinsen. Das Darlehnsgesuch ist bei dem Kreis-Ausschusse anzubringen. 

Der Landes-Meliorations-Fonds ist bestimmt zur Forderung 

von Landesmeliorationen aller Art (Aufforstung von Oedlandereien, Ent- 

wnsserungs- und Bewasserungs - Anlagen, Uferschntzbauten, Hasenanlagen, 

Weidekulturen, Drainirung von Schulland u. s. w.), welche im ossentlichen 

Jnteresse unternommen werden. 

Die Unterstutzung erfolgt entweder dergestalt, dah die Verzinsung von 

Darlehnen, welche an Kommunalverbande, Genossenschaften oder Privat- 

persvnen zu dem angegebenen Zwecke aus der Provinzial-Hilfskasse her- 

gegeben sind, fur eine bestimmte Zeit ganz oder theilweise auf den Landes- 
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Meliorativns-Fonds iibernomnien wird, oder durch Bewilligung einer Summe 
bis zuin Hochstbetrnge von 5000 Acark ohne Verpflichtung zur Ruckgewahr, 
oder endlich dnrch Gcwahrling von Zinsfreiheit und Bewilligung einer 
Summe a, fonds perdu. 

Die Gesuche urn Bewilligung einer Unterstutzung aus dem Landes- 
Melivrations-Fonds find on den Landes-Hauptmann zu richten. 

Was die Schritte des landwirthschaftlichen Centralvereins zur Ver- 
besserung der Absatzverhiiltnisse fur landwirthschaftliche Erzeugnisse an- 
betrifft, so ist bereits auf S. 21 dieser Mittheilungen der Bestrebungen zur 
Errichtung eines Wollmarktes in Konigsberg gedacht wordeu. 

Nachdem die landwirthschaftlichen Centralvereine Ost- und West- 
prenhens sich dahin geeinigt hatten, zum Zweck der grohtmoglichsten Con- 
centrirung des Wvllhandels nnr einen Wollmarkt in der Provinz Preuhen 
und zwar in Elbing abzuhalten, sand daselbst im Juni 1848 der erste 
Wollmarkt statt. Derselbe war mit gegen 2000 Centner Wolle beschickt, 
von welchem Quantum zwei Drittel in den Markttagen verkauft wurden. 
Als Kanfer traten einige auswartige Handler, einige Handlungshauser der 
Stadt Elbing und die Wollhandlcr, welche auch bisher in der Provinz 
regelmahig gekauft hatten, anf. Die Preise warm — nach dem Bericht 
des landwirthschaftlichen Bereins im Elbinger Kreise vom 26. Mai 1849 — 
zwar sehr gering, es sei dagegen zu erwarten, datz ein zunehmender Begehr 
1849 bessere Preise und einen leichteren Absatz fur Wolle sichern werde. — 

Gegen den Schluh des Jahres 1850 ubersandte die Konigliche Re- 
gierung der Centralstelle eine Eingabe des Produkten-Maklers Mendthal 
in Konigsberg, in welcher derselbe, gestutzt auf die Thatsache, dah die Zu- 
fuhr von Wolle zum Konigsberger Markt jahrlich zunehme, und auf den 
Umstand, das; auf dem neuerrichteten Elbinger Wollmarkt bisher nur ein 
geringcr Umsatz von Wolle stattgefunden habe, verschiedene abandernde Be- 
stimmnngen nnd ortliche Einrichtungen in Betreff des Konigsberger Woll- 
markts beantragte. 

Der Referent in dieser Sache, Herr Geysmer-Terranova bezeich- 
nete als Uebelstande, unter denen die Wollproduzeuten der Provinz Preuhen 
zu leiden hatten: 

„Die Concentrirung des gesammten Wollgeschaftes in den 
Handen weniger reichcr Handler von Berlin und Konigsberg." — 

„Der Boransverkanf im House durch eine Menge von 
Ageuten, fiir Rechnung dieser Hauser ansgefuhrt und die dadurch 
nnmvglich gcmachte Konkurrenz von Fabrikanten und anderen 
Wollhandlern." — 

Als Motive zur Wahl von Elbing als einzigen Wollmarkt bezeichnet 
Referent die Hoffnung, das; ein crleichterter Kredit bei der Kvniglichen Bank 
daselbst, den Prvdnzentcn crmvglichen wnrdc, auf ihre Wollen Borschns; statt 
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bet nblichcn Anzahlung zu crhalten, wodurch sie in den Stand gesetzt 

wcrdcn wiirden, ihre Wolle bis znm Markt unverkauft zu behalten und 

ans dcr Konkurrenz der zahlreich alls den einen Provinzialmarkt kommenden 

Kaufer nachhaltigen Bortheil zu ziehen. — Dicse Boraussetzungen seien un- 

crfiillt geblicben, theils well die Konigliche Bank die Kreditbewilligung selbst 

anf Wechsel mit den drei erforderlichen Unterschriften ablehnte, theils auch, 

weil statt eines Wollmarktes gleich mehrere den als Verladungsorte iiblichen 

Stadten bewilligt Worden find, hauptsachlich aber, weil die Erofsnung des 

MarktcS anf das jedem Geschaft ungunstige Jahr 1848 getroffen habe. 

Dcr Verwaltungsrath des Ostpreutzischen landwirthschaftlichen Central- 

vereines erklarte in der Sitzung am 14. Januar 1851, von der einmal 

eingeschlagenen Richtung, nur einen Provinzial-Wollmarkt in Elbing zu 

crstrebcn, nicht abgehen zu konnen, und verwarf von diesem Gesichtspunkte 

aus alle von dem Waller Weudthal vorgeschlagenen Wasznahmen zur 

Hebnng des Konigsberger Wollmarktes, obwohl dieselben an sich vom Ver¬ 

waltungsrath fur zweckmahig gehalten wurden. — 

Trotzdem scheint der Wollmarkt in Elbing sich nicht gehalten zu 

haben, wenigstens wissen die Ostpreutzischen landwirthschaftlichen Jahrbucher 

liber denselben nichts zu berichten, und dem Verwaltungsrath der Oft- 

preuhischen landwirthschaftlichen Centralstelle lag in seiner Sitzung am 

11. April 1863 wiederum ein Antrag anf Grundung eines Provinzial- 

Wollmarktes in Elbing vor. Dieser Antrag wurde von Herrn 

von Schmeling-Wesslienen wie folgt begrundet: 

„Der Mangel fast seder Konkurrenz bei der Verwerthung der in nnserer 

Provinz produzirten Wollen ist zu einem so allgemein gefuhlten Uebel ge- 

worden, das; es dringend geboten scheint, mit alien Kraften anf die Begrundung 

eines feststehenden Wollmarktes fur die Provinz Preutzen hinzuarbeiten. 

Wenn die in dieser Richtung bisher angestellten Versuche — Elbing — 

zu keinem praktischen Resultat gesiihrt haben, so mochte der Grund hierfur 

wohl darin zu suchen sein, das; die Mittel und Wege nicht gefunden Worden, 

dnrch bindende Verpflichtungen die Betheiligung eine allgemeine sein zu 

lassen, um durch die Concentrirung fammtlicher Wollen der Provinz aus- 

wartige Fabrikantcn und Handler heranzuziehen, die so nothwendige Kon¬ 

kurrenz herbeizufuhren, um wenigstens annahernd den wahren Wcrth nnserer 

Wollen zu erlangen. 

Es crscheint uberflnfsig, hier naher darauf einzugehen, wie sehr ein 

seder von uns durch die Art des jetzt gebrauchlichen Umsatzes benachtheiligt 

Worden ist. Beispielsweise mochte nur zu bemerken ich mir erlauben, das; 

cine Wolle, die hier mit 80 Thlr. abgeschlossen wurde, wenige Wochen 

spatcr in Berlin fiir 113 Thlr. umgesetzt wurde; das; ein demselben Handler, — 

bei der heiligsten Versicherung, schon ganz gegen das Jnteresse seines Hanses 

zu handelu, — an demselben Vormittage Kammwolle hoher bezahlt wurde, 
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wie Elcctoralwolle, das; mit einem Worte nicht mit der Qualitat der Wolle, 

sondem mit dcr Zuganglichkeit des Besitzers gehandelt wurde. Jst dieser 

Sntz auch nicht fiir alle Falle anweudbar, begegnet man sogar haufig dem 

Einwande: 

„ich bin dnrch bestandigen Vorherverkauf immer sehr gut gefahren 

und hade mehr crhalten, als ill) je auf dem Markte erhalten haben 

wurde", 

so bietet letzterer Umstand wenigsteus eine kraftige Unterstutzung der Be- 

hauptung: 

„unscre Wollen werden uuter den jetzt bestehenden Verhaltnissen 

um 5 bis lOpCt. im Preise gedruckt!" 

Merkwiirdig, das; die Leute, die behaupten, dem Borherverkaufer eine so und 

so lange Reihe von Jahren die Wolle iiber den Werth bezahlt zu haben, 

dennoch immer wieder vorher kaufeu und mit ihren Anerbietungen haufig 

recht sehr lastig werden. Wie ware nun dem so dringend gebotenen Wunsche, 

das ganze in unserer Provinz producirte Quantum Wolle, — zwischen 

30 und 40000 Centner, die bei dem bedeutenden Jnteresse fur die Woll- 

zucht aber mit jedem Jahre erheblich im Wachsen begriffen find, fur bestimmte 

Tage des Jahres auf einem Punkte zum Verkauf auszulegen, praktisch naher 

zu treten? 

Autwort: Man bemuhe sich den hier ausgesprochenen Wahrheiten all- 

gemeinen Eingang zu verschaffen, verhindere den Vorherverkauf und ver- 

pflichte die Herrn Wollproduzenten mit ihren Wollen an den festzusetzenden 

Markttagen an Ort und Stelle zu erscheinen. 

Bei den geringen Schwierigkeiten, die allgemeine Anerkennung des 

ersten Punktes herbeizufiihren, fallt der ganze Schwerpunkt in die Ver- 

hinderung des Vorherverkaufs, indem die weitere Verpflichtung sich hieraus 

von selber ergeben wurde. 

Bevor ich weiter auf all 2 eingehe, erlaube ich mir zu bemerken, dah 

ich mich bei Gelcgenheit des vorjahrigen Pferdemarktes iiber die Stimmung 

fur einen Wollmarkt bei meinen Freuuden und Bekaunten orientirte und 

ein so lebhaftes Jnteresse dafiir vorfand, dah in diesen wenigen Tagen iiber 

2000 Centner zugesagt wurden, die allein des Prinzips halber zur Dis¬ 

position standeu, fur die auch auf jede biudeude Auzahlung Verzicht geleistet 

wurde. Ich uehme an, das; bei allgcmciner Anreguug ca. 1ji des gesammten 

Wvllquantums zu dieser Katcgorie gchvren wurde. 

Wir kommen nun zu der Frage: „Weshalb wird die Wolle so viel- 

fach schou auf deu Schafcn lange vor dcr Schur verkauft?" Autwort: 

Erfahrungsmahig grof;teutheils dcr damit verbundenen Auzahlung wegen. 

Svmit haben >vir uus einen Fouds zu sichern, der jeder Zeit gegen 

Verpfanduug dcr Wolle zur Disposition steht und hatten damit fast ge- 

wonucn Spiel. 
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Antragsteller ist dieserhalb mit dec in Berlin in neuerer Zeit gegrun- 

dctcn Hppotheken-Crcdit-Bank, Herrmann Henkel, in Verbindung getreten 

und hat von dieser die Zusichernng erhalten, den Antrag mit grohem Jnter- 

esse ansgenommen zu haben, sich bindcnde Versprechungen aber einer weiteren 

Entwicklimg noch vorbehalten zu miissen. Selbst far den nicht annehmbaren 

Fall, dah die genannte Bank unseren Wunschen nicht entsprache, wurde es 

gelvih nicht schwer halten, andere Gesellschaften zu ermitteln, die diesem so 

durchaus sichern Geschaft sich unterzogen." 

Nach vorstehender Einleitung stellte Herr v. Schmeling folgenden Antrag: 

„„Wiederholentlich in sammtlichen Provinzialblattern die Herren 

Wollproduzenten zu einer Generalversammlung in Konigsberg, zur 

Zeit des diesjahrigen Pferdemarktes, behufs Begrundung eines 

Wollmarktes fur die Provinz aufzufordern."" 

Als Marktplatz wird Elbing, das so ziemlich in der Mitte der Pro¬ 

vinz gelegen, in Vorschlag gebracht. Beginn des Marktes mit dem Jahre 1864." 

Es entspann sich hierauf eine langere Debatte, in welcher uamentlich 

hervorgehoben wurde, es sei ein grosz es Hindernis; fur unsern Provinzial-Woll- 

markt, dah unser Klima nothige, die Schur, also auch den Markt spater anzu- 

setzen, als der Berliner Wollmarkt stattfiudet, und dah also den Wollproduzenten 

die Moglichkeit genommen sei, Wollen, die auf diesem Provinzialwollmarkt 

nicht verkauft Worden, auf dem Berliner oder einem andern (Breslauer) 

Markt abzusetzen. Man sei auf diese Weise gezwungen, die Wolle auf dem 

hiesigen Markt zu jedem Preise loszuschlagen, und es lasse sich denken, dafz 

die Wollhandler diesen Umstand wohl benutzen wurden. Ein zweites Be- 

dcnken sei, welche Art der Sicherheit dem Darleiher des fraglichen Bor- 

schusses geboten werden konne, und ob die Verpfandung der Wolle genuge, 

da dieselbe immerhin kein Fanstpfand bilde. Mehr und mehr machte die 

Erleichterung des Verkehrs durch Eisenbahnen und Kunststrahen den 

„Markten" Konkurrenz. Dennoch sei die Sache wohl zu uberlegen, und 

nicht zu leugnen, dah es von grohem Bortheil fiir die Provinz sein wiirdc, 

wenn es gelange, in der vom Herrn Antragsteller angegebenen Weise einen 

Provinzialwollmarkt ins Leben zu rufen. Es wurde darauf eine Kommission 

dazu bernfen, in einer Konferenz die anzubahnenden Schritte zu berathen 

und eine Versammlung der Schafereibesitzer der Provinz bei Gelegenheit 

des Pferdemarkts hierselbst zu veranstalten. 

Die von der Centralstelle eingesetzte Kommission bewirkte es, dah 

bereits im Jahre 1863 der geplante Wollmarkt zwar nicht in Elbing aber 

in Konigsberg, der, wie wir oben gesehen haben, in anderer Form daselbst 

schon seit vielcn Jahren stattgefunden hatte, zu Stande kam. * 

Ans dem Kommissionsbericht iiber den Ansfall dieses Marktes ersehen 

wir, dah nach vorhergegangener Ansforderung durch die Provinzialblatter 

fur den Wollmarkt 6000 Ctr. unverkaufter Wolle angemeldet wvrdcn waren. 

4 
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Hicrvon bit vet) die grosieren Blatter der Monarchic in Kenntnis; gesetzt, 

sandten in der Zeit vom 20. Juni bis 1. Juli c. zehn Handelshauser fur 

Wollen, zum grositen Theil in der Person ihrer Chefs selber, Vertreter 

nach Konigsberg. 

Wie der Marktbericht ergiebt, find wahrend der genannten Zeit auf 

der stadtischen Waage im Ganzen 19500 Ctr. Wolle verwogen Worden, 

von denen jcdoch 11000 Ctr. schon vorher verkauft und nur 8600 Ctr. unver- 

kanft waren. Die Einrichtnngen im Aschhofe znr Lagerung der Wollen 

warm vortrefflich, und es wnrden, selbst fixt langere Zeit, keinerlei Kosten 

dafiir berechnet. 

Das Geschaft ging wahrend der ersten beiden Tage sehr glatt, und 

wnrden fiir gute Wiische 2—3 Thlr. liber den vvrjahrigen Preis bewilligt. 

Die nut Ablauf des Berliner Marktes einlaufenden schlechten Telegramme 

machten die Preise bis znm letztcn Tage an 2—3 Thlr. gegen das Vor- 

jahr sinken, ja es blieben zum Schlnh sogar noch 1500 Ctr. unverkauft 

auf Lager, da Jnhaber dem von den Handlern ausgeubten Drucke nicht 

nachgeben wollten. 

Ilnverkennbar herrschte in dem ganzen Auftreten der anwesenden 

Handelshauser eine gewisse Einstimmigkeit in dem zu ubenden Drucke und 

in der Lahmheit znm Kauf. Die Herren konstatirten, das; der Markt in 

seiner jetzigen Beschaffenheit fur fie wenig Bedeutung habe und nnr besucht 

wurde, mn sogenannte recht gute Geschafte zu machen. War die Kon- 

jnnktur in den letzten 8 Tagen anch anscheinend etwas gesunken, so stellte 

sich doch dentlich heraus, das; die zu einem belebten Handel so erforderliche 

Konkurrenz lange noch nicht genngend vorhanden war, entschieden aber be- 

wahrheitete es sich anch hier wieder, das; seder dem in Berlin folgende 

Wollmarkt nnr in gedriickter, schleppender Stimmung verlanfen konnte, indem 

die Handler sich an den in Berlin angehanften so bedeutenden Massen aus 

ganz Deutschland vollstandig salt kanfen. 

Der dieserhalb in Berlin gemachte Versuch, ob es anganglich sei, den 

Kvnigsberger Markt fiir kunftigc Zciten vor den Berliner zu legen, wurde 

lcider von den betreffenden Stellen ganzlich abschlagig beschieden, indem die 

Wollmarktstermine auf alien eingewurzelten Privilegien beruhten, an denen 

jedes Riitteln gescheitert sei. 

Somit war man daranf angewiesen, auf dem bisher betretenen Wege 

fortznfahrcn, und erklarte die Kvmmijsion sich — bei der grosien Wichtig- 

leit der Sache — bcrcit, anch fernerhin nach Kraften fiir das Gedeihen 

des .Kvnigsberger Wvllmarktes, so schwach seine Aussichten immerhin anch 

wareft, Surge tragen zn wollen. 11m dieses zu ermoglichen, mus;te als 

crste Grnndbedingnng immcr wieder und wieder an die Herren Wvll-Prv- 

dnzentcn der Prvvinz mit der Bittc herangetreten werden, von dem so ver- 

derblichen Borherverkanf abstehcn zn wollen. Je gros;er das ausgelegte 
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Cuniitum nnverkaufter Wolle, je leichter sei es, die so nothwendige Kon- 
kurrenz der Kaufer herbeizufuhren. 

Die angesehensten Kommissionshauser Konigsbergs und ein hiesiger 
Bankier sowie eine Berliner Hypothekenbank erklarten sich bereit, Vorschusse 
auf die Wolle zu leisten. 

Ueber das weitere Schicksal dieses Wollmarktes finden wir erst in 
Nr. 23 der Konigsberger Land- und forstwirthschaftlichen Zeitung vom 
6. Juni 1869 einen Bericht, aus dem wir ersehen, dah die vom Magistrat 
zur unentgeltlichen Lagerung der an dm Markt kommenden Wollen, welche 
weder vorher verkauft, noch fur die Lagerraume der Kommissionare bestimmt 
waren. erbaute Halle fast leer blieb, so datz die Stadt sich durch derm 
Bau vergebliche Unkostm gemacht hatte. — Die Landwirthe konnten oder 
wollten weder den Vorherverkauf aufgeben noch sich von dm Kommissionaren 
freimachen, oder derm Vermittelung entbehrm. — Der Plan, auf neutralem 
Boden einen Wollmarkt zum direkten Verkauf der Wolle von dem Pro- 
duzenten an den Fabrikanten ins Werk zu setzen, war damit endgiltig ge- 
scheitert, und die von Jahr zu Jahr ruckgangige Wollkonjunktur ermuthigte 
nicht zur Wiederaufnahme desselben. — Jm Jahre 1869 wird die hier 
zur Zeit des fruherm Wollmarktes verkaufte, in Privatspeichern lagernde 
Wollmenge noch auf 15000 bis 18000 Ctr. angegeben, in diesem Jahre 
(1894) find etwa 3000 Ctr. Ruckenwiische in Konigsberg zum Verkauf ge- 
bracht Worden. 

In der Verwaltungsraths-Sitzung des Centralvereins am 18. April 
1853 machte der Hauptvorsteher, General-Landschaftsrath Jachmann- 
Trutenau davon Mittheilung, datz es ihm an der Zeit scheme, bei Er- 
ofsnung der Ostbahn auf die Einrichtnng eines Pferdemarktes in 
Konigsberg Bedacht zu nehmen. Auf seinen Vorschlag, zur ferneren Durch- 
fuhrung dieses Unternehmens eine Kommission zu ernennen, ersucht die 
Versammlung den Hauptvorsteher, da er dieses uberaus nutzliche Projekt 
angeregt und eingeleitet habe, dasselbe auch ganz nach seinem Sinne 
durchzufuhren. 

Am 15. Juni 1853 erlietz die Centralstelle dieserhalb ein Rund- 
schreiben an die landwirthschaftlichen Zweigvereine, um die geeignetste Zeit 
fiir die Abhaltung des Pferdemarktes, als welche der Monat Mai vor- 
geschlagm wurde, zu ermitteln. 

In der Sitzung des Verwaltungsraths am 22. Oktober 1853 theilte 
der Hauptvorsteher mit, dah diese Angelegenheit eingeleitet sei und durch 
ein Somite, welches sich unter seinem Vorsitz konstituirt habe, gefordert 
werde. Ferner habe er mit dem Herrn Minister v. d. Heydt dieserhalb eine 
Unterrcdung gehabt und ihn besonders darum ersucht, den Nutzen der Ost¬ 
bahn auch fur die Landwirthschaft durch Herabsetzung des sehr hohen 
Transport-Tarifs fur Pferde und Nindvieh, belangreich machen zu wollen. — 
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Der Herr Minister habe il>» dcswegen an die Direktion der Ostbahn ge- 

wiesen, nnd init dieser eine Korrespondenz hieriiber stattgefunden, welche 

allerdings eine Ermafzignng der Tarifsatze, aber nur von 15 Sgr. auf 

12'/z Sgr. pro Achse nnd Meile in Aussicht gestellt habe. Hiernach wurde 

der Transport eines einzelnen Pferdes von hier nach Berlin in einem be- 

sonderen Wagen immer noch ca. 49 Thlr. kosten, weil der Begleiter ein beson- 

deres Billet fiir die dritte Klasse losen niusse, was 10 Thlr. 12 Sgr. betrage. 

Der Verwaltnngsrath beauftragt die Centralstelle, wegen Ermahigung 

der Frachtsatze fiir Viehtransporte anf der Ostbahn noch einmal bet dem 

Herrn Handelsminister vorstellig zu werden, "zugleich aber auch den Herrn 

Minister fiir die landwirthschaftlichen Angelegenheiten um Befurwortung 

dieses Antrags zu ersnchen. 

Fiir Einrichtnng des Pferdemarktes bewilligte der Verwaltnngsrath 

einstimmig einen Betrag bis zu 200 Thalern. 

In der Verwaltungsraths-Sitzung am 28. Januar 1854 theilte der 

Hauptvorsteher mit, datz der projektirte Pferdemarkt in Konigsberg durch 

den Herrn Ober-Prasidenten die Genehmigung erhalten habe. Gleichzeitig 

sei der Konigsgarten zur Benutznng hierzu freigegeben. Der Markt, welcher 

fur die Tage des 22., 23. nnd 24. Mai 1854 festgesetzt sei, werde anch 

uber die Grenzen Deutschlands hinans in vielen auswartigen Blattern be- 

kannt gemacht werden. Was den Eisenbahn-Tarif betrifst, so sei es trotz 

aller Anstrengnngen nicht gelungen, selbigen mehr heruntergesetzt zu sehen, 

als von 15 Sgr. pro Achse nnd Meile auf 12^2 Sgr. 

Die zu diesem Zweck vom Verwaltnngsrath bewilligten 200 Thlr. 

seien dem Komits uberwiesen Worden. Die Stadt-Konigsberg habe sich anch 

hierbei betheiligt nnd werde 300 Thlr. hergeben. Diese Summe wurde zum 

Anfbau luftiger Stallungen auf Konigsgarten, zum Unterbringen der 

Pferde, verwendet werden. Das Komits sei der Meinung, Stall- nnd 

Standgeld ziemlich hoch normiren zn mussen, damit nicht zu viele schlechte 

Pferde auf den eigentlichen Marktverkehr storend einwirken. 

Ueber den Verlauf dieses ersten Pferdemarktes bringen die Ost- 

prenhischen landwirthschaftlichen Jahrbucher einen Bericht nicht, dagegen er- 

sehen ivir aus dem Bericht iiber den zweiten Konigsberger Pferdemarkt 

im Jahre 1855, das; dieses Unternehmen einem in hohem Grade vorhan- 

denen Bediirfnis; entsprochen hat. 

„Der zweite Konigsberger Pferdemarkt begann unter den Einwirknngen 

des damals obtvaltenden Pferdeausfnhrverbots nnd des natiirlichen Ent- 

wickelnngsganges, wonach anf dcin ersten Markt mehr Kanfer als Pferde 

nnd anf dem ztvciten mehr Pferde als Kanfer zu erivarten waren; — den- 

noch war der Ansfall dcsselben, nach den Blattern fiir Pferde nnd Jagd, 

denen dieser Bericht entnommen ist, als ein dnrchiveg befriedigender zn 

bezeichnen." 
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„Zwar war es dem Markt-Komits gelungen, die Erlaubnih zur Aus- 

fiihr fur solche Pferde zn erwirkeu, welche wiihrend der drei Markttage an- 

gekanft nnd mit mindesteus 40 Friedrichsd'or bezahlt werden wurden; in- 

dessen ware,i die desfallsigcn Geiiehmigungen dem Komits erst zwei Tage 

oor dem Markt zugegangen, sie koimten daher auf einen verstiirkten Besuch 

von Auslanderu nicht mehr wirken, und so machte sich unter diesen denn 

a»ch mir vorzugsweise ein Kiiufer aus Amsterdam bemerkbar, der ernstlich 

auf Ausfuhr der Pferde ins Ansland rcchnete. Handler aus Leipzig und 

Halle, die im vorigen Jahre hier gewesen wareu, dereu Absatzquelle aber 

iibcrwiegend jeuscits der Grenzen des Zollvereins zu sein scheint, fehlten. 

Dcnuoch war der Zudrang von Frcmden im Allgemeineu sehr grosi, und 

der Verkehr auf dem Markt sehr lebhaft. Schon vor dem Beginn des 

eigentlichen Marktes zeigte sich Kauflust, und manches gute Geschaft wurde 

abgeschlossen." 

„Der Pferdemarkt selbst ubertraf in Betreff der dargebotenen Pferde 

den vorjahrigen merklich, indem sehr viel mehr Pferde vorgefiihrt wurden, 

und im Berhiiltnisi wohl auch noch mehr werthvolle Thiere anwesend 

waren, was schon urn deswillen vorausgesetzt werden darf, Weil diesmal 

kein bedeutendes Gestiit der Provinz zuriickgeblieben war, welches uberhaupt 

zum Verkanf auf dem Markt geeignete Thiere besasi. In den Stallungen 

auf dem Marktplatz selbst standen 330 der werthvollsten Pferde, ausierdem 

wurden noch ungefahr 500 andere vorgefiihrt, bei denen aber die Kontrole 

nnr schwer zu iiben ist, wenn sie auch alle Eintrittsmarken zu liisen haben. 

Es darf daher angenommen werden, dah ungefahr 900 Pferde auf dem 

Markte erschienen find, wiihrend ausierdem auf alien grotzeren Platzen, in 

vielen Strahen und in den Gasthausern ein unterbrochener Handel mit 

Arbeitspferden stattfand." 

„Der Handel nahm wieder die Richtung, das; die Aufmerksamkeit sich 

zunachst den werthvollsten und dabei starksten Pferden zuwendete. Die 

Pferde zu dem Preise von 100 Friedrichsd'or waren schnell im Laufe des 

ersten Tages verkauft. Was sehr viel theurer gehalten wurde, fund weniger 

Abuehmer. Dabei wurden starke Wagenpferde vorzliglich beachtet, und so 

kvunte es denn nicht fchlen, dasi ein Paar massenhafte Clevelandhengste 

nach einmaligem Ritt um den Marktplatz verkauft waren. Die frem'den 

Kiiufer riihmten aber auch, das; uberhaupt kriiftige und zugleich elegante 

Kutschpferde in grosierer Auswahl anzutreffen waren, als im vergangenen 

Jahre." 

„Nachst diesen starken hochedeln Pferden, wie die Gestute Szirgupohnen, 

Weedern und Schreitlankeu sie in groherer Anzahl aufgestellt hatten, waren 

es die elegauten Reitpferde rein arabischer Race, namentlich die Nachkommen 

des Zarif und Basra aus den Gestiiten von Schouwiese und Tarputschen, 

welche die Kauflust anregten nud zum Theil zu sehr hohen Preisen erstanden 
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wurden. Auch unter diesen raumte der erste Markttag schon wesentlich auf, 

wahrend die beiden andern Tage, vornehmlich der letzte, einen lebhasten 

Handel nach allen Richtungen der Pferdezucht wahrnehmen lichen. Das 

Geschaft ging schwunghaft und die Preise waren hoch, dennoch war der 

Markt ruhiger zu nennen, als der vorjahrige. Damals erhielten zum ersten 

Male die Pferdezuchter ihnen bis dahin unbekannte Preise und waren 

hochst freudig uberrascht; diesmal wurde der Markt schon in der Erwartung der 

namlichen hohen Preise bezogen, und wenn diese auch vollstandige Be- 

friedigung sand, — so war sie doch eben keine Ueberraschung mehr." 

„Dem Hauptresnltate nach ist der Markt bedeutender zu nennen als 

der vorjahrige, da das Angebot von Pferden ein erheblich groheres war, 

und verhaltnihmahig eben so wenig unverkauft geblieben ist. Von den 

Pferden, welche auf dem Platze in Stallungen standen, werden nicht viel 

uber ein Viertel unverkauft heimgekehrt sein, und von den ubrigen vielleicht 

ein Drittel. Das ist jedenfalls mehr, als man unter den Auspizien, welche 

dem Markt vorangingen, irgend erwarten konnte. Freilich ist auch mauches 

Pferd ohne Kaufer geblieben, und einzelne Zuchter mrissen sogar den Markt 

unbefriedigt verlassen haben, besonders solche, die im Besitz eines vieljahrigen 

Renommses nicht beachtet hatten, dah gegenwartig wesentlich andere An- 

spruche an ein Pferd gemacht werden, als vor 20 Jahren. Der Markt 

verlangt kurzbeinige massenhafte Thiere und laht die fruher bewunderten 

schmalen hochbeinigen unbeachtet, und wenn Kopf, Halsung und Rucken noch 

so schon find. Eben hierin aber liegt der grohe Vorzug eines vielbesuchten 

Pferdemarktes, dah er den Zuchter vollstandig uber das Bedurfnih der Ab- 

satzquellen aufklart, und ihm die Thiere klar vor Augen fuhrt, welche dem 

Verlangen der Kaufer entsprechen. Das ist auch der Grund, weswegen ein 

grohartiger Markt so viel segensreicher wirkt, als die Pramiirungen auf 

einer Thierschau, Weil es nie feststeht, ob solche nicht auch gelegentlich zu 

falschen Ziichtungen verleitet. Es giebt nur einen Richter, dessen Urtheil 

der Zuchter sich unbedingt zu unterwerfen geueigt ist, dies ist Derjenige, 

welcher seine Griinde durch Goldstucke belegt." 

In der Generalversammlung des Centralvereins am 2. Fe- 

bruar 1856 theilte sodann der Hauptvorsteher mit, dah der Pferde- 

markt zu Kiinigsberg, fur den der Centralverein zweimal 200 Thaler 

aus scinen Mitteln hergegeben habe, in so erfreulicher Weise vorgeschritten 

sei, dah dieses Unternehmen fernerhin ganz selbststandig bestehen konne, was 

thatsachlich seitdem der Fall gewesen ist. 

Der Konigsberger Pferdemarkt hat sich dauernd erhalten als ein 

Unternehmen des Vereins fur Pferderennen und Pferde-Aus- 

stellnngen in Preuhen und wird im Mvnat Mai eines jeden Jahres 

abgehalten. 
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Der Dircktor der im Oktober 1858 eroffneten Koniglichen 

Hohcren landwirthschaftlichen Lehranstalt zu Waldau, Herr 

Settegast, hatte bei der Centralstelle den Antrag gestellt, einen Markt 

fur Fettvich in Kvnigsberg einzurichten. Dieser Antrag kam in der Ver- 

waltnngsraths-Sitznng am 25. Juni 1860 zur Berhandlung. Die Ver- 

sammlung stimmte demselben zu und setzte eine Kommission zu dem Zweck 

der Einrichtung eines Fettviehmarktes ein. In der Berwaltungsraths-Sitzung 

am 12. September 1860 berichtete Settegast, dah die Kommission zu 

der Ansicht gekommen sei, dah ein Fettviehmarkt allein fur die zu verfolgenden 

Zwecke nicht ausreicheud sein wurde. 

Es nuisse fiir die Zukunft eine Hauptaufgabe der Provinz Preuhen 

sein — welche in ihrem Wiesenschatze alles Erforderliche hierzu besitze — 

mit Vortheil Vieh masten zu konnen. Bis jetzt seien in dieser Branche 

hier keine sonderlichen Geschafte gemacht Worden und als wesentlicher Grund 

eine verhaltnihmahig schlechte Verwerthung der Produkte wohl anzusehen. 

Die Kommission habe gemeint, sich weitere Ziele suchen zu mussen und 

auher der Vermittelung des Absatzes in der Provinz, durch Ausbildung 

eines Fleischmarktes in Kvnigsberg, auch einen Export nach England oder 

anderen geeigneten Platzen des In- und Auslandes in Anssicht genommen. 

Das Bedenken, dah dort eine Ueberfiillung des Marktes eintreten konnte, 

fallt fort; da es statistisch nachgewiesen sei, wie ungehener die Fleisch- 

Konsumtion in England zunehme, und der Jrnport die Nachfrage zu decken 

kaum im Stande ist. Wir hatten bis jetzt nur Getreide dorthin gesendet; 

was sollte dem entgegenstehen, kunftighin auch Vieh dort zum Markte zu 

bringen; zumal ein direkter Seeverkehr gegenwartig das Geschaft erleichtern 

wurde. Um dieses Ziel erreichen zu konnen, kame es aber damns an, dem 

Aktien-Unternehmen eine grohere Ausdehnung git geben. 

Zuncichst handle es sich darum, aus dieser Gesellschaft 5 Mitglieder 

sals provisorischen Verwaltungsrath) zu wahlen, damit die landesherrliche 

Genehmigung eingeholt und die erste Generalversammlnng veranlaht werden 

kvnne. Es erschien der Kommission, als wenn es stir das Unternehmen 

fordersam sein mochte, wenn der Verwaltungsrath aus dem Verwaltnngs- 

rath des Centralvereins gewahlt wiirde, Weil eine solche Wahl in der Pro¬ 

vinz mehr Vertrauen erwecken durfte. Nach der ersten Generalversammlnng 

der Aktionare trenne sich das Unternehmen von dem Centralverein und 

habe dann mit demselben keine Verbindung weiter zu unterhalten. 

Die Versammlnng — insoweit sie der theilweisen Verlesnng des 

Statutes folgen konnte — pflichtete dem bei nnd erwahlte zunachst zu Mit- 

gliedern des provisorischen Verwaltungsraths „d er Viehmarkt - Aktien- 

Gesellschaft Prussia", dieselbe Kommission, welche am 25. Juni 1860 

fur Einrichtung eines Fettviehmarktes in Kvnigsberg bezeichnet Worden war. 
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In seiner Sitznng am 27. April 1861 bewilligte der Verwaltungs- 

rath zur Bestreitung der ersten Ansgaben bei Durchfuhrung der einleitenden 

Schritte fur dieses Unternehmen den Betrag von 200 Thalern. 

Znm Vorsitzcnden der „Viehmarkt-Aktien-Gesellschaft Prussia" 

wird Herr Direktor Settegast-Waldau gewahlt. Ein Antrag desselben auf 

Bewillignng eines Fvnds von 6—800 Thalern (behufs Engagement eines 

Reisendeu, znr Saminlnng von Aktien-Zeichnungen im Kreise der Land- 

wirthe) kann — wegen der Hohe des Betrages, nach dem Statut der 

Centralstelle — im Verwaltnngsrath keine Erledigung finden. — Der Vor- 

schlag des Antragstellers, datz der Verwaltnngsrath die Hergabe dieses Fonds 

bei der General-Versammlung beantragen moge, erhalt — nach langerer 

Debatte — nur die Minoritat der Stimmen. 

Wahrend dieses Unternehmen schon in seinen ersten Anfangen scheitecte, 

kam dagegen, gleichfalls anf Anregnng des Herrn Settegast, ein Markt fur 

edle Zuchtthiere zu Stande. 

Der erste derartige, niit einer Pramiirung verbundene Zuchtviehmarkt 

sand in den Tagen vom 27. bis einschliehlich 29. Mai 1861 in Konigs- 

berg statt. 

Ueber die Ergebnisse dieses Marktes berichtete der Hauptvorsteher 

in der Verwaltungsraths-Sitzung am 29. Juni 1861. 

Es wareir circa 140 Rinder, 400 Schafe und 100 Schweine znm 

Markte gebracht Worden. — Der Erlos fur, auf dem Markte verkaufte 

Zuchtthiere — soweit derselbe zur Kenutnih kam — belief sich auf circa 

12000 Thlr., und zwar: 

1. fur Rindvieh . 6011 Thlr. 

2. fur Schafe . . 2826 Thlr. 10 Sgr. 

3. fur Schweine . 651 Thlr. 

9488 Thlr. 10 Sgr. 

In der Auktivn: 

1. fur Rindvieh . 2034 Thlr. 

2. fur Schweine . 475 Thlr. 

2509 Thlr.  

Sumina 11997 Thlr. 10 Sgr. 

Auszerdem warden belangreiche Geschafte durch den Marktverkehr ver- 

mittelt, uin erst spater znm Abschlus; gebracht zu werden. 

Was die Pramiirung anbetrifft, so begannen die Preisrichter ihre 

Arbeiten in der Friihe des ersten Markttages. Alles, was eine Auskunft 

iiber die Besitzer der Thiere hatte geben kvnnen, war svrgfaltig entfernt 

Worden; ausgcschlvssen von der Konkurrenz uin die ausgesetzten Preise 

waren vvn vorne herein title Bocke, die den Namen vder Ort des Besitzers 

am Horn cingebrannt trngeu. War dadnrch auf eiue unparteiische, vor- 
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nrtheilsfreie Priifuug hingewirkt, so hatte man nicht minder Vorsorge ge- 

troffen, das; die Preisrichter ungestort ihren Arbeiten obliegen konnten. Bis 

znm Viittage des ersten Tages war der Platz nur den Mitgliedern der Markt- 

Kommissivn und den Preisrichtern geoffnet. Tafeln machten es sofort 

kenntlich, welche Thiere pramiirt waren. 

Fiir jede Thiergattung waren beet Preise ausgesetzt. Sie bestanden 

aus grotzeren silbernen Medaillons, in deren Mitte bei den ersten Pramien 

Thiergruppen, bei den zweiten und dritten einzelne Thiere angebracht waren. 

Das Unternehmen erforderte einen Zuschuh von 831 Thalern 4 Sgr. 

aus der Centralvereinskasse. 

In der Sitzung am 9. November 1861 beschlotz der Verwaltungsrath, 

das; zwnr in jedem Jahre ein Zuchtviehmarkt, im Jahre 1862 aber ohne 

Pramien stattfinden solle. In den Tagen des Konigsberger Pferdemarktes 

vom 2. bis incl. 4. Juni sand denn auch der zweite Markt fiir edle 

Zuchtthiere auf dem Platz zwischen der Kurassier-Kaserne und dem 

Militar-Lazareth, unweit des Tragheimer Thores statt. 

Die Pramiirung auf dem ersten Markt hatte Uuzufriedenheit erregt, 

und der Markt im Jahre 1862 war — wenn auch aus auderen Griinden — 

nicht so zahlreich beschickt, als der des Vorjahres; der erzielte Umsatz svll 

jedoch den vorjahrigen beinahe erreicht haben. 

Auch in den folgenden Jahren fanden zur Zeit des Pferdemarktes 

Markte stir edle Zuchtthiere, jedoch mit zurtickgehendem Erfolge statt; im 

Jahre 1864 wurde der erzielte Umsatz auf 7000 bis 8000 Thaler geschatzt. 

In den Berichten wird daruber geklagt, dah die Aussteller sich nicht damn 

gewohnen konnten, mit ihren Anmeldungen prompt zu sein; ferner „ver- 

schafften sich die iiblen Geldverhaltnisse in dem geringen Marktverkehr einen 

prcignanten Ausdruck, noch wesentlich verstarkt durch die hohen Preise, die 

von den Verkaufern festgehnlten wurden." 

Auch der 1864 mit dem Markt fiir edle Zuchtthiere verbundene 

Maschinenmarkt erfiillte die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht; zwar war 

der Platz geniigend besetzt, es fehlte indessen durchaus an Kaufern. 

Im Verwaltungsrath erklcirte Settegast, das; er die Angelegen- 

heit der „Prussia" als begraben betrachte, dagegen wird auf seinen An- 

trag das Anerbieten eines Herrn Thierbach, der in Konigsberg uuter 

der Aegide des Centralvereins ein Biehkommissions-Geschaft zu er- 

richten beabsichtigte, der mit der Prussia-Angelegenheit betrauten Kommission 

uberlviesen. 

Wie der Hauptvorsteher in der Generalversammlung am 1. No¬ 

vember 1862 mittheilte, hatte die fiir die Einrichtung eines Fettviehmarktes 

eingesetzte Konlinissivn ihren urspriiuglich umfassenden Plan wegen Mangel 

an Theilnahme aufgeben miissen, sei darauf indessen fiir permanent erkliirt 

ivvrden, und habe es endlich erreicht, das; der Besitzer des vor dem Fried- 
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lander Thore bei Konigsberg belegenen Guts, Muhlenhof, Herr 

Stavenow (eitt in vielseitigen Ilnternehmungen engagirter Mann) mit Ge- 

nehmignng der Konigl. Regierung, welche nach Anhorung der vom Central- 

vereine eingesctzten Kommission ertheilt wurde, daselbst einen Fettviehmarkt 

eingcrichtet habe, der am 23. Oktober 1862 eroffnet wurde und in jeder 

Woche einmal, am Donnerstage, stattfinden sollte. Die landwirthschastlichen 

Jahrbi'icher begruszen dieses Unternehmen mit den Worten: „Was jahrelang 

gewl'inscht, erhofft, erstrebt, begonnen und gescheitert war, ist endlich ins 

Werk gesetzt." 

In der Verwaltungsraths-Sitzung am 11. April 1863 gelangte ein 

Antrag des Vereins Waldau zur Verhandlung, der dahin ging, den weder 

reichlich noch mit guten Exemplaren beschickten Fettviehmarkt zu 

Muhlenhof durch Pramiirung des besten auf demselben erscheinenden 

Fettviehs zu heben. 

Der Verwaltungsrath verwies diesen und einige andere Vorschlage an 

die Fettviehmarkt-Kommission, welche namentlich in Folge des Fortzuges 

des Herrn Settegast, dem die Direktorstelle an der landwirthschastlichen 

Akademie in Proskau iibertragen Worden lvar, durch zwei Mitglieder ver- 

starkt wurde. 

Die Markt-Kommission setzte mit Rucksicht damns, dah ihre Mit¬ 

glieder znm Theil entfernt von Konigsberg wohnten, ein aus den Herren 

Oekonomierath Wagner, dem Nachfolger Settegast's in Waldau, 

Schulte-Heuthaus in Rosenau und dem Gener alsekretar Haus- 

burg bestehendes Markt-Direktorium ein. 

Dieses erlieh im Monat November 1863 ein neues Markt-Reg- 

lement, in welchem die Zahl der Fettvieh - Markte wahrend eines 

Jahres auf 6 beschrankt wurde. 

Dieses Reglement wurde in den Jahrbuchern veroffentlicht und die 

Zweigvereine sowie deren Mitglieder durch ein Rundschreiben zur Unter- 

stutzung des Fettviehmarktes und zur Beschickuug desselben von der Central- 

stelle aufgefordert. 

Ferner bewilligte der Verwaltungsrath des Centralvereins am 11. No¬ 

vember 1863 der Fettviehmarkt-Kommission anf deren Antrag den Betrag 

von 300 Thalern zur beliebigen Bcrwendung im Jnteresse des Unternehmens. 

Im Jahresbericht des Centralvereins pro 1863 sinden wir liber den 

Fettviehmarkt in Muhlenhof einen Svnderbericht, dem wir Folgendes 

entnehmcn: 

„Ans den im Herbste 1862 dicht bei der Stadt etablirten, allwochent- 

lich stattfindenden Schlachtviehmarkt in Muhlenhof find im Jahre 1863 ge- 

tricben warden: 540 Stuck Nindvieh, 90 Kalber, 450 Schweine, 1300Schafe; 

davon verkanft: 200 Stiick Nindvieh, 90 Kalber, 400 Schweine und 
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1000 Schafe. Da sick) nach Angabe der Stenerbehorden der Import aber 
belauft auf 

6000 Stuck Rindvieh, 
16500 - Kalber, 
20000 - Schweine, 
22000 - Schafe 

(= 63000 Centner Fleisch), so find nur 3,12 pCt. der Gesammtsumme des 
kvusumirten Fleischwerths auf dem Schlachtviehmarkt verkauft. Der Grund 
dieses geringen Erfolges liegt in erster Reihe daran, das; der Handel mit 
Schlachtvieh in den Handen weniger reicher Schlachter liegt, die auf dem 
Lande umherzureisen gewohnt find und die Thiere zu matzigem Preise an- 
kaufen, um fie hier ansgeschlachtet an kleinere Fleischer zu verkaufen, welche 
wegen geringerer Geldmittel nicht in Konkurrenz zu treten vermogen. Ja, 
es ist nichts Seltenes, datz solche Handler den Jnhabern grotzerer Maststalle 
Vorschusse auf Thiere geben, die fie bereits viele Wochen vor der Been- 
dignng der Mastzeit behandeln. Dieselben Fleischer find nun in der Lage, 
den Fettviehmarkt durch auherst geringe Gebote, die fie auf demselben ent- 
weder selbst oder durch Mittelspersonen abgeben, und durch hohe Gebote, 
welche fie dem Eigner der Thiere vor dem Markt im Stalle machen, den 
Letzteren bei den Produzenten in Mitzkredit zu bringen. Sie wiinschen den 
Untergang des Marktes, Weil sie bei seinem Aufleben nicht nur eine grohere 
Konkurrenz hiesiger, sondern auch auswartiger Handler furchten. Anderer- 
seits nun wieder fehlt es wohl einigen unserer Produzenten an dem rechten 
Gemeinsinn, der um der Hebung einer die Thierproduktion unseres Bezirks 
so unmittelbar beruhrenden Einrichtung willen sich zu kleinen Opfern ver- 
steht, und es ist zu beklagen, das; sich unsere Landwirthe diesen Fesseln, die 
ihnen von einigen Spekulanten angelegt find, nicht zu entwinden vermogen. 
Da das Komits indessen bestrebt ist, dem Bedurfnis; nach verschiedenen Rich- 
tungen hin Rechnung zu tragen, so hoffen wir, dah der Schlachtviehmarkt 
eudlich zu seiner Bedeutung gelangen werde, zumal die Vermehrung der 
Eisenbahnen die Zufuhr von fettem Vieh auch aus den Gegenden zur 
Moglichkeit macht, denen sie bisher wegen der Schwierigkeit des Transportes 
versagt war. 

Der Verkauf wurde meistens per Pfund lebend Gewicht geschlossen 
und stellte sich bei einem durchschnittlichen Gewicht von 
1100 Pfd.p. St. Rindvieh derPreis auf I Sgr. 3Pf. — 2Sgr. — Pf. p.Pfd l.G. 
240 - - - Schwein - - - 2 - 2 - — 3 - 4 - - - do. 

65 - - - Schaf - - - 1 - 2 - — 2 ----- do. 
Zu Ende des Jahres fielen in Folge des Sinkens alter ubrigen 

Nahrungsmittelpreise auch die fiir Schlachtvieh um beinahe 50 pCt. 
In der Generalversammlung des Centralvereins am 20. Oktober 1864 

beklagt es der Hauptvorsteher in seinem Bericht, dah der Fettvieh- 
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markt in Muhlenhof unter dm hiesigen eigmthiimlichen Verhaltnissen im 

Fleischergcwerk und unter bent Jndisferentismus der Produzenten dergestalt 

leide, das; er als stagnirend betrachtet werden miisse. 

Ain 7., 8. und 9. Alai 1860 wurde in Konigsberg der erste Schaf- 
odcr Bockmarkt abgehalten; derselbe war von Elektoral- und Negretti- 

Heerden aus Ost- und Westprenhen, Schlesien und Mecklenburg beschickt; 

daneben ivaren anch Southdowns vertreten. — Die Preise fur edle Merino- 

bvcke bewegten sich zwischen 5 uud 25 Frd'or. — Von Southdowns wurde 

1 Bock und 2 Mutter ans Wogenab znsammen fur 125 Thaler verkauft. — 

Der Gesammt-Umsatz wird auf 8000 Thaler angegeben. Gleichzeitig mit 

dein Schafmarkt fanden in den nachsten Jahren Znchtvieh-Markte statt, die 

cine grojzere Bedeutllng jedvch nicht erlangen konnten, Zuschiisse erforderten, 

schlecht beschickt und nicht besucht wnrden. Im Jahre 1860 wurde der Zucht- 

vieh-Markt deshalb anfgegeben. 

Am 12. Dezember 1864 erstattete das Fettvieh-Markt-Direk- 

toriunl dem Verwaltungsrath einen Bericht liber die Lage dieses Unter- 

nehmens und suchte die Entbindnng von dem ihm ertheilten Kommisfvrium 

nach. Dieser Bericht ist fur die damaligen Absatzverhaltnisse von Fettvieh 

und fiir die Schwierigkeiten, welche derartigen Unternehmungen entgegen- 

stehen, so bezeichnend, das; wir denselben in sxbsrrso hier folgen laffen. 

Der Bericht lantet: 

„Nachdem die von dem Verwaltungsrath der Ostpreuhischen land- 

wirthschaftlichen Centralstelle mit den Arrangements fur die Konsolidirung 

des Fettvieh-Marktes zu Muhlenhof betraute Kommission sich wiederholt 

bemuht hat, die Landwirthe zur Beschickung des Marktes mit gut an- 

gemastetem Vieh, die Fleischer hierselbst zum Besuch des Marktes und 

einem, unsern Fleischpreisen entsprechenden Gebot auf die vorhandene 

Waare zu vermogen, ist fie zu der Ueberzeugung gelangt, dah bei den hier- 

vrts bestehenden Verhaltnissen ihre etwaige fernere Thatigkeit fruchtlos 

bleiben werde." 

„Die Kommission halt alle, voir Seiten des Centralvereins nach dieser 

Richtung hin aufznwendenden Geldmittel, ja selbst die Verwendung der im 

vorigcn Jahren von dem Verwaltungsrath bereits bewilligten 300 Thlr. 

svvn denen bisher ein Minimum verausgabt ist) vorlausig fur weggeworfen, 

so lange es nicht mvglich getvorden ist, die Produzenten zum gemeinsamen 

energischen Handelu zn bewegen. — So lange dieselben fast durchwcg das 

gut gemastete Vieh ans dem Hose verkaufen, so lange nur ganz Heine Be- 

si her von dem Markte Nvtiz nehmen, nnd ihn anch nnr als Absatzort fiir 

mangelhaft genahrtes, ja oft sogar im Stalle nnverkaufliches Vieh be- 

trachten, tvcrden die hiesigen Schlachter kcine Veranlassung haben, ihren Bc- 

darf ans bent Fettvieh-Bc'arkte zn snchen, mn mitcinauder in Konkurrenz zn 

treten. Unsere Versnche, die Produzenten zur Erfiillung der erstgenannteu 
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Bedingnng zu vermogen, find leider erfolglos geblieben; als nachste Kon- 
jcqucitj ebenso erfolglos dcr Bersuch, allwiichentlich die Marktpreise durch die 
Zeitnngen zu veroffentlichen, weil wochenlang keine brauchbare Waare, oft- 
i„als sogar keine Waare zu Markt geschickt wurde, und daher der Preis fehlte. 
— Endlich aber lag es ganz auger dem Bereich unserer Wirksamkeit, das Hin- 
dernih zu bescitigen, welches eiuer wirksamen Konkurrenz der Fleischer unter sich 
entgcgensteht; das schon so oft erorterte Monopol zu beseitigen, welches ein- 
zelne wenige Handler (Fleischer) — durch die Einrichtung des hiesigen 
Schlachthofes und die eigenthnmlichen Kapital-Verhaltnisse unterstutzt — sich 
vindicirt haben. — Hierdurch erklart es sich leicht, datz leider sehr haufig 
die auf dem Markt erzielten Preise fur Schlachtvieh hinter denjenigen zuruck- 
blieben, welche von den Handlern im Stalls geboten Worden warm." — 

„Die Kommission sieht sich nicht in der Lage, zu den vorhandenen 
Geldmitteln im richtigen Verhaltnih stehende Vorschlage zu machen, um so 
weniger, als sie selbst nicht das Vertrauen hat, die Verwendung selbst be- 
deutender Summen von einem Erfolg gekront zu sehen, der das Aufbliihen 
und Bestehen des Marktes garantirte. — Sie glaubt, die Zeit werde, wenn 
auch spat, das Bedurfnih erzeugen und die Viehmastung mit einem besseren 
Fleischmarkt in Wechselwirkung bringen, die bestandigere Fruchte tragt, als 
etwa die Anreizung durch Pramien-Ertheilung. So lange der Master in 
der Gewinnung einer Pramie den einzigen Vortheil findet, den seine Jn- 
telligenz und sein Fleitz zu erringen vermag, so lange wird der Krieg einer 
Kommission gegen den allgemeinen Jndifferentismus und die leider be- 
stehenden Verhaltnisse wirkungslos, und die Viehmastung ohne gesunden 
Boden sein." 

„Die Kommission sieht sich nach dem Angefuhrten auger Stande, mit 
Erfolg weiter zu operiren und bittet den Verwaltungsrath, sie von dem 
Kommissorium zu entbinden." 

Die darin geriigten Uebelstande wurden von der Majoritat anerkannt, 
indessen die Kommission ersucht, das Kommissorium vorlaufig zu behalten, 
den Markt mindestens in statu quo zu belasien uud sich durch Cooptation 
der Herren Rittergutsbesitzer Conrad-Maulen und Versuchsfelds-Dirigent 
Pietrusky in Waldau zu verstarken, nachdem beide Herren Vorschlage zur Ver- 
besserung der Verhaltnisse gemacht hatten. — 

Trotz der in fruhereu Jahren mit den Zuchtviehmarkten gemachteu 
ungunstigen Erfahrnngen beschloh der Verwaltungsrath am 22. Januar 1874 
einen Maschinen-, Zucht- und Nutzviehmarkt in Konigsberg zur 
Zeit des Pferdemarktes zu veranstalten, bewilligte einen Dispositionsfonds 
von 200 Thalern und ubertrug die Ausfiihrnng dieses Unternehmens einer 
aus folgenden Herren gebildeten Kommission: 

Andersch-Kalgen, Bon-Neuhausen, Conrad-Maulen, Gaedecke- 
Klcinheide, Hausburg, Koch-Powarben, Kosack-Warglitten, Kreiss- 
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Grunwehr, Sore! - Popelken, Petersen - Wundlacken, Rieck- Tromitten 
und Rothe-Darinen. 

Dieser Maschinen- und Zuchtvi ehmarkt, welcher vom 16. bis 
19. Mai 1874 in Konigsberg stattfand, hatte einen zufriedenstellenden 
Erfolg nnd lieferte einen Ueberschuh von etwa 300 Thalern. 

Der Mnschinenmarkt war reichlich mit Maschinen aller Art beschickt 
nnd tvurde anch von Kciufern gut besucht, so dah die Fabrikanten und 
Handler, namentlich, wenn man das Nachgeschaft mit in Betracht zieht, 
zahlreiche Geschaftsabschlusse machten und Geschaftsverbindungen anknupften. 
Die in der Provinz einheimischen Fabrikanten landwirthschaftlicher Maschinen 
und Gerathe hatten noch den weiteren Nutzen von dem Maschinenmarkt, das; 
fie auf demselben Gelegenheit zu Studien fanden, welche fie bei der Her- 
stellung ihrer Fabrikate durch Anbringung von Verbesserungen verwerthen 
konnten. — Der Znchtviehmarkt war von geringerer Bedeutung. — Auf 
demselben waren gegen 100 Stuck Rindvieh erschienen; Hollander, Shorthorns, 
Allgauer, Kreuzungen dieser Rassen unter einander und Weichselniederungs- 
thiere waren ausgestellt. Verkauft wurde etwa die Halfte des Bestandes. 
Shorthorn-Lullen erzielten 180 bis 350 Thaler, Shorthorn-Starken 
133'/s Thaler, Hollander Bullen 120 bis 180 Thaler, Allgauer Starken 
und Bullen 60 bis 135 Thaler. 

Zu der am Schlus; des Marktes veranstalteten Auktion waren 
37 Thiere gestellt Worden, von denen ein Theil wegen ungeniigender Gebote 
zuruckgekanft warden. 

Schafe hatten nur funs Ziichter ausgestellt. Fur Cotswold-, Oxford¬ 
shire- und Hampshire-Bocke wurden 60 bis 150 Thaler, fur Southdowns 
70 bis 80 Thaler und fur Kammwollbocke 50 Thaler bezahlt. — Mit 
Schweinen waren von 9 Ausstellern 26 Stalle belegt, es wurde jedoch 
wenig verkauft. 

Der zweite Maschinen- und Zuchtvieh-Markt sand vom 
29. Mai bis 1. Juni 1875 statt; derselbe war von 80 Ausstellern von 
Maschinen uudGerathen, welche 400Quadratmeter bedeckten und 3700 Quadrat- 
meter unbedeckten Raum beanspruchten, mit landwirthschaftlichen Maschinen 
und Gerathen beschickt. 

Mit dem gleichzeitig stattsindenden Zuchtviehmarkt war gleichzeitig 
cine Zuchtvieh-Ausstellung von Rindvieh verbunden, auf welcher in 
diesem Jahre zum ersten Male Staatspramiengelder in Hohe von 
4350 Mk. znr Bertheilung gelangten, wahrend ein gleich hoher Pramien- 
betrag auf der in demselben Jahre in Rothfliesz stattsindenden Ausstellung zur 
Bertheilung gelangte. In Folge der stattsindenden Pramiirung war der Zucht¬ 
viehmarkt in Konigsberg bedeutend starker als im Borjahre, namlich von 
62 Allsstellern mit 249 Stiick Rindvieh, von denen 38 Aussteller 178 Stuck 
Rindvieh nm die Pramien kvnkurriren liehen, beschickt. Auherdem waren von 
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11 Aiisstcllern 14 Schafstalle und von 5 Ausstellern 7 Schweinestalle 
belegt. Fur Rindvieh gelangten 18 Preise im Einzelbetrage von 150 bis 
600 Mk. zur Bertheilung, welche letztere durch den Herrn Oberprasidenten 
von Horn erfolgte. Bei Ueberweisung der Staatsprcimiengelder hatte der 
Herr Minister vr. Friedenthal angeordnet, dost die Pramien hohe sein und sich 
zwischen 150 Mk. und 600 Mk. bewegen sollten, um an sich Gegenstand 
eines wirklichen Wettbewerbes zu sein, und zu entsprechend hohen Leistungen 
anzuregen. 

Der Pramiirung schlosz sich eine Auktion von Bullen, Kuhen, Farsen 
und Kalbern an; zu dieser warm 46 Thiere gestellt, von denen jedoch nur 
7 verkauft, die ubrigen wegen ungenugenden Gebots aber zuruckgezogen 
wurden. 

Der dritte vom Centralverein veranstaltete Maschinenmarkt sand in den 
Tagen vom 27.—31. Mai 1876 gleichzeitig mit dem Markt fur edle Pferde 
in Konigsberg statt. Beschickt wurde der Markt von 109 inlandischen und 
47 auslandischen, im Ganzen also von 156 Firmen gegen 113 Firmen im 
Vorjahre und 115 Firmen im Jahre 1874. 

An Platz wurden beansprucht 6335 Quadrat - Meter unbedeckter und 
900 Quadrat-Meter bedeckter Raum gegen 3694 Quadrat-Meter unbedeckten 
und 395 Quadrat-Meter bedeckten Raum im Jahre 1875. 

Eine Viehausstellung war 1876 mit der Ausstellung nicht verbunden. 
Der Absatz von Maschinen hatte zwar durch die schlechten Ernteaussichten 
zu leiden, was sich namentlich in Bezug auf Mahemaschinen zeigte, trotzdem 
konnte das Resultat des Marktes fur die Verkaufer von Maschinen im All- 
gemeinen als ein zufriedenstellendes bezeichnet werden. 

Der Maschinenmarkt ubte in seiner jahrlichen Wiederkehr einen un- 
verkennbar gunstigen Einfluh auf die Herstellung landwirthschaftlicher Maschinen 
und Gerathe innerhalb der Provinz aus. In kleineren und mittleren Stadten 
bildeten sich geschickte Schmiede in erfreulicher Weise zu leistungsfahigen 
Fabrikanten landwirthschaftlicher Maschinen heran. Die von diesen kleinen 
Fabrikanten ausgestellten landwirthschaftlichen Maschinen, Pfliige, Kulti- 
vatoren rc. lichen deutlich die Fortschritte erkennen, zu denen die auf dem 
Maschinenmarkte gemachten Beobachtungen Veranlassnng gegeben hatten. 

Vegunstigt wurde die Entwicklung dieser und vieler anderer Fabri- 
kationszweige durch die Einfiihrung zweckmastiger Werkzeug- und Hulfs- 
maschinen, welche auf dem Maschinenmarkte in grosterer Zahl ausgestellt 
warm und guten Absatz fanden. 

Im Jahre 1877 sand der Maschinenmarkt in Verbindung mit 
einer Vezirksschau fur Rindvieh und einer Schlachtviehschau in den 
Tagen vom 26. bis 30. Mai in Konigsberg statt. 
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Der Maschineumarkt war minmehr eine jahrlich sich wiederholende 

Unternehmung geuwrden, die neben den grotzen Vortheilen ihres Selbstzwecks 

anch noch stets einen klcinen Gewinn abwarf. 

101 Firmen, init 7553 Quadratineter unbedecktem und 692 Quadrat- 

meter bcdecktein Ansstellnngsraum, brachten ein reiches Material zur An- 

schauung, rcsp. Anschaffung. 

Die Bezirksschau fur Rindvieh war von 25 Ausstellern mit 

119 Stuck Riudvieh beschickt, welche bis auf 7 Shorthorns bezw. Shorthorn- 

Kreuzungsthiere und eine Oldenburger Kuh, sammtlich der Hollander Vieh- 

rasse angehorten. 

Am zahlreichsten waren die Anmeldungen in Kategorie I (Zuchtrichtung 

auf guantitativ grohten Aiilchreichthum mit Riicksicht auf genugende Mast¬ 

fahigkeit) mit 82, ausschlietzlich der Hollander Rasse angehorenden Thieren 

erfolgt. In der Kategorie II (Zuchtrichtung auf leichte Mastfahigkeit und 

Schnellwnchsigkeit) waren 20 Thiere, darunter die oben erwahnten 7 Shorthorns 

und die Oldenburger Kuh ausgestellt. In der Kategorie III (Zuchtrichtung 

auf Milchcrgiebigkeit ohne Riicksicht auf Mastfahigkeit) waren nur 16 Thiere 

und in der Kategorie IV (Zuchtrichtung auf Arbeitsleistung) gar nur 1 Thier 

vorhandeu, welches Letztere einen Preis zu erwerben nicht vermocht hat. 

Ilm durch die Pramiirung auch auf die Futterer der Thiere einen 

anregenden Eiuflutz ausznuben, war von dem Ausstellungs-Komits befchlossen 

Worden, den Futterern derjenigen Thiere, welche durch erste Preise aus- 

gezeichnet wurden, 10 Mk., sowie den Futterern der Thiere, welche zweite 

und dritte Preise erhielten, je 5 Mk., in beiden Fallen jedoch noch auherdem 

lithographirte Anerkennungsdiplome fiir gute Futterung und treue Wartung 

der ihnen anvertrauten Thiere zu verleihen. 

Die Schlachtviehschau war von 43 Ausstellern mit 57 Stuck 

Riudvieh, 9 Kalbern, 123 Schafen und 6 Schweinen beschickt. 

Behufs Anstellung von Ermittelungen uber den Gewichtsverlnst des 

Schlachtviehs auf langeren Transporten wurden die Aussteller um die er- 

forderlichcn Angaben ersucht und auherdem sammtliche Thiere bei ihrem 

Anftrieb auf dem Ausstellungsplatz lebend gewogen. Die Zusammenstellung 

der ermittelten Gewichte und sonstigen Angaben uber den Transport find 

dem Jahresbericht des Centralvereins pro 1877 als Anlage beigefugt. 

Von den ansgestellten Thieren wurde die Mehrzahl nach auswarts 

verkauft, dock) anch einzelne Konigsberger Fleischer machten zu recht gnten 

Preisen Einkanfe und bezahlten fiir Riudvieh bis 45 Mk. pro 50 Kilo 

Lebendgcwicht. 

Die Bcmnhnngen des Komitvs, welche dahin gingen, das Schlacht- 

gewicht der hicrselbst gcschlachtcten Thiere festzustellen, um die Resultate des 

Ausschlachteus mit dem Lebendgcwicht der Thiere vergleichen zu konnen, 

scheitcrtcn an deiu passivcn Widerstande der Fleischer, welche durch ein Be- 
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kanntwerden dicser Rcsultate ihr Gewerbe zu schadigen befiirchteten. Soweit 
das Komits hiernber Kenntnih erlangt hat, find von den ausgestellten 
Thicren hieselbst 6 Stuck Rindvieh, 19 Schafe und 3 Schweine geschlachtet 
Worden. 

Jedoch nur in Bezug anf einen Ochsen und einen Bnllen gelang es, 
das Schlachtgcwicht zuverlassig sestznstellen. 

Dasselbe betrug bei dem Ochsen: Bullen: 
1. vicr Viertel mit Nierentalg . . . 537 kg 705 kg 
2. der Kopf  19 - 21 - 
3. die Fiitze  13 - 15 - 
4. das Fell und die Horner . . . 46 - 66 - 
5. die Gedarme mit Fett exclusive 

Nierentalg  74 - 83 - 
6. Fleck, Blase und Afterstuck . . . 79 - 100 - 
7. das Geschlinge incl. Herz, Leber, 

Nieren, Milz  34 - 40 - 
8. die Zunge  5 - 5,6 - 
9. das Blut  28 - 30 - 

Die Summe des Schlachtgewichts . 835 kg 1065,5 kg 
der Schlachtverlnst . 145 c. 14,8 % 69,5 c. 6 7„ 
Das Lebendgewicht . 980 kg 1135 kg 

Die Schafschau war wit 33 Heerden beschickt, von denen 19 Ost- 
preuhen, 9 Westpreutzen, 1 Mecklenburg, 1 der Mark und 1 Pommern 
angehorten. 

Tuchwollschafe waren garnicht vertreten. Deutsche Kammwolle war 
durch 15 Heerden, franzosische Kammwolle und Fleischschafe waren durch 
je 9 Heerden reprasentirt. 

Jm Ganzen waren ausgestellt 106 Bocke, 44 Mutterschafe und 68 Zeit- 
schafe bezw. Lammer oder zusammengerechnet 218 Schafe. 

Jm Jahre 1878 war der Maschinenmarkt, welcher diesmal ohne Ver- 
bindung mit einem Znchtviehmarkte vom 25.-29. Mai in Konigsberg ab- 
gchalten wurde, von 96 Firmen beschickt, welche 625 Quadratmeter bedeckten und 
6643 Quadratmeter unbedeckten Naum fur sich in Anspruch nahmen. In 
diesem Jahre wurden erfreulicherweise recht bedeutende Einkaufe und Be- 
stellungen anf dem Markte gemacht. Derselbe verursachte einen Kostenaufwand 
von 4174,34 Mk., welcher jedoch durch die Einnahme von 6885,62 Mk. 
mehr als gedeckt wurde, so dasz der Markt einen lleberschuh der Einnahme 
von 1711,28 Mk. ergab. 

Auch der Maschinenmarkt des Jahres 1879, welcher von 106 Firmen, 
welche 589 Quadratmeter bedeckten und 9268 Quadratmeter unbedeckten 
Raum beanspruchten, nahm einen gnten Verlauf. 

5 
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Der Maschinenmarkt des folgenden Jahres 1880 ergab dagegen leider ein 

Ivcuigcr giinstigcs Rcsultat. Der Pferdemarkt war von Herzogsacker be- 

reits 1879 vor das Steindammer Thor auf das von dem Pferdemarkt- 

Cvmlto augekalifte Terrain verlegt Worden. Diese Verlegung hatte es noth- 

wendig gemacht, das; anch der Maschinenmarkt den Herzogsacker aufgeben 

nnisztc und anf den Exercicrplatz innerhalb des Steindammer Thores ver¬ 

legt wurde. Hinzu kani, das; der Maschinenmarkt 1880 nicht zur Zeit 

des Pfcrdemarktes, sondern erst einige Wochen spater abgehalten werden 

konnte, Weil gleichzeitig mit dem letzteren grotze landwirthschaftliche Aus- 

stellungen in Bromberg und Magdeburg stattfanden, und in Folge dessen 

die auswartigen Aussteller zum grvszten Theil von dem hiesigen Markt fort- 

geblieben waren, wenn derselbe mit jenen Ausstellnngen kollidirt hatte. 

Ferner war das friiher als bedeckter Raum benutzte Exercierhaus ab- 

gebrochen Worden und an Stelle desselben mustte eine bedeckte Halle er- 

richtet werden, deren Ban nicht unerhebliche Kosten verursachte. 

Die Anzahl der Aussteller war zwar 1880 geringer als im Jahre 

vorher, die Betheiligung und der beanspruchte Raum libertrafen jedoch immer- 

hin uoch die betr. Ziffern des Jahres 1878. Das Resultat des Maschinen- 

niarktes war, soweit die Aussteller in Betracht kamen, kein ungunstiges. Mit 

Ausnahme des Sonntags waren fast nur Kaufer und solche Besucher auf 

dem Platz, die sich in Bezug auf die Anschaffung bestimmter Maschinen 

oder Gerathe orientiren wollten; fur den Centralverein war das Unternehmen 

jedoch ein finanziell ungunstiges, denn dasselbe erforderte einen Zuschutz 

von 1453,20 Mk. 

Hiemit hatten die Maschinenmarkte als solche ihr Ende erreicht, die- 

selben fanden von dieser Zeit ab nur in Verbindung mit groheren und kleineren 

Thierschauen im Centralvereinsbezirk statt. — Die Konigsberger Maschinen¬ 

markte find von dem gunstigsten Einsluh auf die Hebung der landwirth- 

schaftlichen Maschinen-Jndustrie unserer Provinz gewesen und verloren natur- 

gemast in deni Masse, als diese Industrie sich eutlvickelte und auswartige 

Fabriken standige Vertreter nicht nur in Konigsberg, sondern auch in den 

mittlercn und selbst kleineren Stadten des Bezirks einsetzten und Lager in 

denselben errichteten, an Bedeutung. Der Mohr hatte seine Schuldigkeit 

gethan und konnte eutbehrt werden. 

Nm den Absatz der im hiesigen Vezirk namentlich von den mittleren 

und kleineren Besitzern in grossem Nmfange betriebenen Aufzucht von 

Ochsen zu Zug- und Mastzwecken zu fordern, wnrden auf Anregung des 

Centralvereins an vier verschiedeuen Orten des Bezirks Ochsenmarkte eingerichtet. 

Der Provinzialrath gcnehmigte auf Antrag des Centralvereins: 

I. das; die nachstchcud bezeichneten Markte: 

a) der in Guttstadt inn Bnrtholvmai (24. August) stattfindende 

Bieh- und Pferdemarkt, 
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b) der in Braunsberg am Dienstage in der Woche des 15. August 
stattfiudende Vieh und Pferdemarkt, 

c) der im Monat August in Gerdauen stattfindende Vieh- und 
Pferdemarkt, 

vom Jahre 1890 ab die Bezeichnung „Ochsenmarkte" erhalten, 
im Uebrigen aber auch der Auftrieb anderer Thiere in der bis- 
herigen Weise gestattet sein sollte; 

II. das; dem in Wehlau bisher nach dem Sommer - Pferdemarkte 
stattfindenden Viehmarkt vom Jahre 1890 ab gleichfalls die 
Bezeichnung „Ochsenmarkt" mit der obigen Mastgabe beigelegt 
wurde. 

Am 14. Mlirz 1860 wurde der durch Vermittelung einer Kommission 
vom Centralverein veranstaltete erste Samenmarkt in der Deutschen 
Ressource zu Konigsberg abgehalten. — Bei der Beschickung hatten sich 
im Ganzen 48 Aussteller betheiligt, unter welchen sich 27 Landwirthe, 
9 Kunst- und Handelsgartner und 12 Kaufleute befanden. — Der Umsatz 
wurde auf 4—5000 Thaler geschatzt. — Im Jahre 1861 ging die Be¬ 
schickung auf 35 Aussteller zuruck, der Umsatz steigerte sich jedoch auf 
9700 Thaler. Der dritte Samenmarkt 1862 war von 5 Gartnern, 4 Samen- 
handlungen, 8 Kaufleuten und nur 5 Landwirthen beschickt, im Ganzen also 
nur von 22 Ausstellern. Trotz dieses Ruckganges der Zahl der Aussteller 
wurde ein Umsatz von gegen 10500 Thalern erzielt, unter welchem sich der 
Erlos fur 324 Centner Kleesaat befand. 1863 stieg die Zahl der Aus¬ 
steller auf dem Samenmarkt wiederum auf 35 und die Zahl der ausgestellten 
Proben auf 730. Der Umsatz betrug jedoch nur 8000 bis 9000 Thaler. 

In dem Bericht wird dariiber Klage gefuhrt, dast auf dem Saat- 
markt, obwohl derselbe zu dem Zweck begrundet Worden sei, den direkten 
Verkehr zwischen dem Producenten und Konsumenten unter den Landwirthen 
zu vermitteln, das Angebot fast ausschliehlich in den Handen der 
Kaufleute liege. Ueber die Griinde dieser Erscheinung spricht sich der Be¬ 
richt wie folgt aus: 

„Es find in erster Linie mangelhafte Creditverhaltnisse, die diese Er¬ 
scheinung zu Wege bringen. Cine Unzahl von Besitzern, die beim Kauf 
oder der Pachtnng ihres Gutes uber ihre Vermogensverhaltnisse hinaus- 
gegangen waren, und entweder zu viele Schulden oder zu geringes Betriebs- 
kapital behielten, kommen sehr bald in die Lage, ihren verkauflichen Erdrusch 
in der ersten Halfte des Winters zu versilbern, um Hypothekenglaubigern mit 
den Zinsen gerecht zu werden, damit die Kapitalien nicht gekiindigt werden. 
Wcnig bleibt von dem Erlos ubrig, um die nothwendigsten Wirthschafts- 
bediirfnisse bis zur Wolt- oder Rubsenernte zu bestreiten. Die Zeit der 
Friihjahrsbestellung, zuerst fur Kleesaat, ruckt heran. Saat must um jeden 
Prcis geschafft werden. Da ist es nun freilich viel einfacher und anscheinend 

5* 
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wohlfeiler, bom Geschaftsfreunbe, bent Kaufmann, von bem man bielleicht 
schon ctwas baare Bvrschiisse erhalten hat, anch noch bie Saat zu kanfen, 
b. h. zn borgen. Bielleicht berechnet ber Kaufmann auf einige Monate keine 
Zinsen, in jebem Falle aber mir 6 Prozent p. a. Die Bersicherung, bie 
Saat sei rein, unbermischt, frisch, von bem unb bem Gut, erhalt ber Kaufer 
mit in ben Kanf. Warnm also, wenn man es so bequem hat, gegen Wechsel 
unb schwere Zinsen bas Gelb auftreiben, um auf bem Samenmarkt bon bem 
ihm bekannten, bielleicht benachbarten Gutsbesitzer seinen Debars gegen baares 
Gelb zu kanfen, ba er bon biesem eine Stunbuug ber Zahlung um bes Re- 
nommves willen schon nicht berlangen kann." 

Der Umsatz bes Samenmarktes 1864 wirb auf 5 bis 6000 Thaler 
nngegeben, unb wieberum bariiber Klage gefuhrt, bah bas Resultat ein un- 
befriebigenbes sei. 

So lange — heiht es in bem Bericht — bie Bermogensberhaltnisse 
bes Prvbueenten berartige sinb, bah ein groher, wo nicht ber grohte Theil 
berselben genothigt ist, seinen Erbrusch, unb ware es sogar Saatgetreibe, noch 
bvr ber Fruhjahrs-Saatzeit bem Kaufmann zu liefern, anstatt bie Probe auf 
bem Saatmarkt auszustellen, unb so lange bie Krebitberhaltnisse nicht in 
anbere Bahnen gelenkt werben, bamit ber Lanbmann nicht gezwungen ist, 
seinen Saatbebarf beim Hanbler zu borgen — so lange erfullt ber Samen¬ 
markt seinen Zweck nicht. 

Die Preise gestalteten sich im Durchsehnitt folgenbermahen: Sommer- 
weizen 2 Thlr. bis 2 Thlr. 1.0 Sgr., Sommerroggen 121 bis 125 Pfb. 
1 Thlr. 10 Sgr., Heine Gerste 107 bis 110 Pfb. 1 Thlr. bis 1 Thlr. 
3 Sgr., grohe etwas theurer; Hafer 22 bis 24 Sgr., graue Erbsen 1 Thlr. 
20 Sgr., weihe 1 Thlr. 15 Sgr., grime 1 Thlr. 10 Sgr. bis 1 Thlr. 
15 Sgr., Bohnen 1 Thlr. 20 Sgr., Wicken 1 Thlr. 10 Sgr. bis 1 Thlr. 
15 Sgr., Sominerriibsen 3 Thlr. 20 Sgr. bis 4 Thlr., weiher Klee (hiesige 
Saat) 12—15 Thlr. pro Etc., (schlesische Saat 16—19 Thlr. pro Etc.), 
grittier Klee 17 Thlr. pro Ctr., Wnnbklee 12^2 Sgr. pro Pfb., Thimothee 
51/2—6V2 Thlr. pro Ctr., Kiimmel 10 Thlr. pro Ctr., Linsen auch 
8 Sgr. pro Metze, Spvrgel pro Schesfel 1 Thlr. 

Bis zmn Jahre 1868 wnrben bie Samenmarkte in ber bisherigen 
Weise abgehalten nub baun aufgegeben. Erst am 13. Miirz bes Jahres 1894 
wurbe wieberum ein Saatmarkt im Schiitzenhause zu Konigsberg abgehalten, 
besseu Berlauf iingefahr bem ber friiheren Saatincirkte entsprach. Bon 24 Aus- 
stellern, welche zusammen 223 Proben ansgestellt hatten, waren 9 Kaufleute 
beztv. Samenhanbler unb 16 Lanbwirthe. Der Besneh bes Marktes ent- 
spraeh nicht ben gehegten Erwartungeu, >vas wohl zmn grohen Theil bem Um- 
staube zuzuschreibeu ist, bah bie Laubtvirthe immer noch an ber Gewohnheit, ben 
Eiukauf unb ben Berkauf bon Saatgnt burch Bermittelung ber Kommissionare 
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z„ besorgen, fcsthalten. — Trotzdem warm die Umsatze, uber welche ziffer- 

matzige Angaben nicht vorliegen, anscheinend nicht unbedeutend. 

Ziir Fodcrung der Einrichtimg eines Flachsmarktes ill Bramlsberg 

bennlligtc die Gencralverscimiirlung des Centralvereins am 27. Februar 1855 

auf Antrag des Hanptvorstchers den Betrag von 150 Thlr. — 

Mit Riicksicht anf die grohe Bedeutung, die man diesem Nnternehmen 

und der Hebung des Flachsbaues fur einen grotzen Theil Ostpreutzens zu- 

schrieb, geben wir den von dem Hauptvorsteher, Herrn Jachmann- 

Trntcuau, unterin 2. Marz 1856 iiber den ersten Flachsmarkt in 

Braunsberg erstatteten Bericht, aus welchem anch die bis dahin vom 

Centralvereine unternommenen Schritte zur Hebung des Flachsbaues er- 

sichtlich find, nachstehend wieder. 

Der Bericht lautet: 

„Der erste Flachsmarkt in Braunsberg ist am 27., 28. und 

29. Februar c. abgehalten Worden und hat den auf ihn gerichteten hoch- 

gespannten Erwartungen nicht entsprochen. Und zwar find es die fehlenden 

Kaufer gewesen, die dem neuen Nnternehmen ihre Unterstiitzung versagt, viel- 

leicht die Zukuuft abgeschnitten haben, wahrend eigentlich nur daruber 

Zweifel herrschten, ob es gelingen wurde, den ermlandischen Flachsbauer von 

seiner hergebrachten Weise der Flachsbereitung abzubringen, und ihn dahin 

zu bewegen, sich anf eine solche Neuerung einzulassen, wie der Berkauf des 

Flachses auf einem Markt ihm nothwendig erscheinen mutzte. 

Die Aufgabe, welche ein Flachsmarkt in Braunsberg eigentlich losen 

sollte, bestand darin, den Beweis zu fuhren, 

dah der im ostpreuhischen Ermlande und Oberlande gebaute 

Flachs anch heute noch ein Gewachs von vorziiglicher Gnte ist, 

dah die dortigen Flachsbauer die Behandlung des Flachses sehr 

gut verstehen, 

uud dah es nur der Ermunterung durch angemesfene Preise 

nach der Gnte des Flachses bedarf, um fie zu eiuer guten Be- 

arbeitung desselben zu veranlassen. 

Seit einer langen Reihe von Jahren ist namlich die Klage uber Verschlech- 

terung der Flachsbereitung im Ermlande und Oberlande allgemein ver- 

breitet, und das Streben der Staatsbehorden uud der landwirthschaftlichen 

Bereiue dahin gerichtct, hierbei helfend einzuwirken und Mittel und Wege 

zu suchen, um den alien bewahrten Ruf des ermlandischen Flachses wieder 

herzustellen und den wichtigen Gewerbzweig des Flachsbaues, der seit un- 

crdenklichen Zeiten eine Quelle des Wohlstandcs fur einen Landstrich von 

ca. 100 Quadratmeilen bildet, vor ferneren Ruckschritten zu bewahren. Das 

Ac'ittcl wurde gesucht in Ausbildnng von Flachsbaulehrern, Heran- 

zichung eines westphalischcn Flachsbauers, in Anempfehlung neuerer Bte- 

thvdcn des Eiurostens, Einfuhrung belgischer Schwingstocke und anderer 
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Maschinen, in Flachsbanschulen, Schaufesten, Pramienvertheilung u. s. w.; 

das Ergebnih entsprach indessen den gehegten Erwartungen nicht, und es 

blieb — gnnz wenige Ansnahmen abgerechnet — A lies beim Alien. Wer 

sich abcr zn einer ungewohnlich sorgsamen und namentlich belgischen Me- 

thode der Bearbeitung hatte bewegen lassen, kam wegen des Absatzes seines 

werthvolleren Prodnktes in Verlegenheit, es sand sich Niemand, der die 

verwendete grvhere Muhe und Kasten bezahlen wollte, und die einzige Aus- 

hulfe war die Versendung nach schlesischen Spinnereien, die naturlich solche 

kleine Postchen fast nur aus Gefalligkeit annahmen und niemals die er- 

warteten Preise bewilligten. 

Wahrend aller dieser Vorgange und trotz vielfacher Anregnngen be- 

harrten die Flachsprodnzenten unserer Flachsgegend bei ihrer Methode einer 

moglichst kostenlosen Bearbeitung ihres Prvdukts, raumten dabei ein, datz 

diese wirklich Vieles zu wunschen iibrig lasse, versicherten aber einstimmig, 

das; der Ermlander und Oberlander so schonen Flachs zu liefern verstehe, 

wie er nur irgendwo zu sehen sei; dah dazu seine althergebrachte Methode 

vollstandig ausreiche; dah er es jedoch schon seit Jahren aufgegeben habe, den 

Flachs anders als nur nothdurftig zu bearbeiten, da die Kaufleute im Erm- 

lande, und namentlich in Braunsberg, niemals nach der Qualitat, sondern 

nnr nach einem Durchschnittspreise bezahlen; und dah also das Jnteresse der 

Flachsbereiter darauf gerichtet sein musse, bei der Bearbeitung des Flachses 

moglichst wenig Verlust an Gewicht zu erleiden und moglichst wenig Hand- 

arbeit — also Kosten — darauf zu verwenden. 

Dabei kamen gelegentlich so untadelig bearbeitete Flachse (z. B. bei 

landwirthschaftlichen Produktenschanen) zum Vorschein, dah davon Abstand 

genommen werden muhte, nur in Einfuhrung fremder Flachsbereitungs-Me- 

thoden das Gedeihen dieses Gewerbezweiges zu suchen und die zu losende 

Aufgabe offenbar nur darin bestand, 

den ermlandischen Flachsbauer bei seiner Methode zu lassen und 

ihn nur dahin zu bringen, seine Kunstfertigkeit wirklich in Aus- 

ubung zu bringen, 

und dazu sollte 

ein Flachsmarkt in Braunsberg helfen, indem vorausgesetzt wurde 

der Spinnereibesitzer werde den Flachs nach seiner Qualitat und 

der aus ihn verwendete,, sorgfaltigen Behandlung bezahlen, und 

durch diese Bewilligung besserer Preise fur das werthvollere Fabri- 

kat, den Flachsbauer zn sorgfaltiger Bearbeitung anregen. 

Aus die Weisc entstand der Plan, im Ermlande einen Flachsmarkt 

einzurichten, es war jedoch einc zwcifelhafte Cache, ob es gelingen wurde, 

unscrn Flachsbauer — meistentheils kleine Landbesitzer und Feinde von Ver- 

andernngcn jeglicher Art — dahin zu vermogen, von ihrer gewohnten 

Berkaussmethode abzngehen, ihren Flachs svrgfaltig zu bearbeiten, bis zum 
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C„de des Winters anfzubewahren und dann auf dem Markte fell zu bieten. 

Das warm allcs Abweichungen von dem alten Herkommen, daher ganz 

gcgcn allc Gewohnheit des Ermlanders, und es bedurfte der ganzen Aus- 

dancr nnd des nnermudlichen Eifers, verbunden mit dem persiinlichen Ein- 

ftuh des selbst im Ermlande ansassigen Herrn Landschaftsraths v. Schau 

auf Bohmenhofm — zugleich Direktor des landwirthschaftlichen Vereins zu 

Braunsberg — und der erfolgreichen Einwirkung des Herrn Landraths 

Baron v. Buddenbrock — zugleich Direktor des landwirthschaftlichen 

Bercins zu Heilsbcrg — um eine solche Sinnesanderung in den erm- 

landischen Flachsbauern hervorzurufen, das; fie dem guten Rathe Gehor 

schenkten, ihren Flachs sorgfaltig zn bearbeiten, und ihn fiir den Markt in 

Braunsberg aufzubewahren versprachen. Die landwirthschaftlichen Bereine 

bestarkten fie fortwahrmd in diesem Entschlusse, und als der Hauptvorsteher 

sich an die Herren Besitzer von Flachsspinnereien wendete und fie zum Be- 

suche des Flachsmarktes aufforderte, hatte er die schriftliche Zusage in seinen 

Hauden, das; mindestens 30000 Bunde Flachs (a 7* Centner) in gut bear- 

beitetem Zustande auf. den Marlt kommen wurden. Dies Quantum war 

fur den Anfang groh genng, um den Herren Fabrikanten den Besuch des 

Marktes zuzumuthen, und es wurde in der Zwischenzeit nach Kraften dahin 

gewirkt, um alle Einrichtnngen zu treffen, die zur Bequemlichkeit der Kaufer 

und Verkaufer gereichen konnten. Verfchiedeue Ansragen von auswarts 

lichen an dem Erscheinen von Kaufern nicht zweifeln, und so wurde nur 

noch unablassig dahin gewirkt, um Flachsbauer auf den Markt zu ziehen. 

Einhundert Thaler, welche die Flachsbau-Gesellschaft in Berlin zu Pramien 

fur die besten auf dem Markt erscheinenden Flachse ausfetzte, und welche noch 

durch 100 Thlr. vom Ostprenhischen landwirthschaftlichen Centralverein ver- 

starkt wurden, regten noch in der letzten Zeit den Eifer der Flachsbauer von 

Renew zu guter Bearbeitung und zum Besuche des Marktes an. 

Endlich erschien der 27. Februar und zeigte, 

dah die Flachsbauer ihr gegebenes Wort bis auf den Buchstaben 

erfullt, dah aber die Spinnereibesitzer Dentschlands — sowohl 

innerhalb als auherhalb des Zollvereins — es nnr in unerwartet 

geringem Grade der Muhe werth gefunden hatten, dem neu be- 

griindeten Flachsmarkt ihre Aufmerksamkeit zu scheuken. 

Nur aus Schlesien warm einige Fabrikbesitzer anweseud, aber freilich 

solche, die im Stande gewcsen warm, mit Bequemlichkeit alle vorhandenen 

Flachse an sich zu kanfen. Dazu warm diese Herren aber nicht geneigt, 

und so verging die Halfte des ersten Markttages in peinlicher Spannung. 

Mehrcre Flachsbauer, zum Theil sehr wohlhabende Landbesitzer, welche noch 

niemals ihr Produkt auf einem Markt ausgebvten hatten, wurden unruhig 

und uberhauften das gauze Unternehnien eines Flachsinarktes, und die Letter 

dcsselben mit Vorwnrfen, versicherten, sich niemals wieder verleiten lasfen 
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zu wvllen, ttiib verliehen bald nach Mittag mil ihrer ganzen Ladung den 

Markt oder fuhren diese miter ungunstigeren Bedingungen an die Speicher 

der bekannten Grotzhaudler, die ihre Flachse wieder nur nach dem bekannten 

Durchschnittspreise, ohne Rucksicht auf die sorgfaltige Bearbeitung, bezahlten. 

Jnzwischen hatte Herr Kommerzienrath Willmann aus Sagan den 

Entschlus; gefatzt, mil dem Einkauf von Flachs zu beginnen, die auf dem 

Markt befiudliche beste Waare fand an ihm einen willigen Kaufer, und bald 

verbreitete sich die Nachricht von bezahlten guten Preisen (bis 4 Thlr. 12 Sgr. 

fur das Bund von 33 Pfd.), von sehr gutem Gewicht und freundlicher Be- 

handlung. Es wurden im Laufe des Nachmittags ihm viele Flachse an- 

geboten und die besten bis zum Abend gekauft. Unterdessen warm auch 

andere Fabrikanten mit dem Ankauf beschaftigt gewesen und der Markt leer 

geworden, aber leider, nachdem viele Fuhren ihn gefiillt wieder verlasfen 

hatten. Von den auf dem Markt anwesend gewesenen etwa 16—16000 Bunden 

Flachs war wohl kaum ein Drittheil verkauft Worden, wahrend das Drei- 

fache oder Vierfache in der Nachbarschaft bereit gehalten wurde, um in den 

nachstm Tagen den Markt damit zu versorgen, im Falle das Geschaft be- 

friedigend ausgefallen ware. 

Am zweiten Markttage blieb der Markt ziemlich leer, nur wenige 

Fuhrwerke lichen sich sehen, und dabei war die Kauflust noch schwacher, so 

das; eine Entmuthigung aller bei der Bildung des Flachsmarkts Betheiligten 

nicht ausbleiben konnte und die Anschauung zur Geltung kam: 

es liege nicht im Jnteresse der Spinnereibesitzer, einen Flachsmarkt 

in Brannsberg ins Leben treten zu sehen, und es werde angemessen 

sein, von einer weiteren Verfolgung dieses Gedankens Abstand 

zu nehmen. 

Zwar warm verschiedene Einrichtungen von dm Kaufern wesentlich 

gertihmt Worden, darunter vorzuglich die Anwesenheit des Direktors des 

Koniglichen Bank-Komptoirs zu Konigsberg, wodurch der Umsatz von Wech- 

seln in baares Geld leicht zu bewirken war; die auf dem Markt herrschende 

Ordnung und die Einrichtung, datz jedes Fuhrwerk eine grosze Rummer be- 

festigt hatte, wodurch den Fremden das Wiederauffinden der einzelnen 

Marktfuhren und derm Bezeichnung moglichst bequem gemacht war. Trotz 

alledem war das Hauptresultat des Markts den gehegten Erwartungen so 

wenig entsprechend ausgefallen, das; es erst einer besonderen Anregung be- 

durfte, um den Glauben an eine Moglichkeit der Fortentwickelung dieses 

Flachsmarktes wieder aufkommen zu lassen. Diese Auregung kam uner- 

wartet durch die Herren Spinnereibesitzer aus Schlesien, welche in einer be- 

sondcrs mit den Lcitcrn des Unternehmens abgchaltenen Konferenz den leb- 

haften Wunsch an den Tag legten, 

das begonnene Werk nicht untergehen, sondern mit Ausdauer fort- 

gefuhrt zu sehen. 
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Sie fiinnten an seiner dereinstigen Bedentung nicht zweifeln, und 

miitztcn als den alleinigen Grand ihrer diesmaligen schwachen Betheiligung 

den Umstand anfuhren, das; sie nicht geuugeud vorbereitet zum Markt ge- 

koiiiinen warcn, Weil sie weder 

so schemes Gelvachs, noch so gute Bearbeitung oder so bequeme 

Einrichtungen ertvartet hatten. 

Datz die Konjunktnr fur die Abhaltling eines Flachsmarktes, nament- 

lich eines ersten Marktes, in diesen Tagen nicht giinstig war, kann nicht 

vcrkannt werden. Der in Aussicht stehende Friede (nach Beendigung des 

Krimkrieges) und die Wahrscheinlichkeit, in wenigen Wochen gros;e Mengen 

Flachs aus den russischen Hafen ausgefuhrt zu sehen, lichen ein Herunter- 

gchen der Flachspreise so zuversichtlich erwarten, datz unmoglich die Preise des 

vorhergegangenen Herbstes angelegt werden konnten. Dieses Verhaltnitz aber 

dem klcinen Flachsbauer deutlich zu machen, wollte durchaus nicht gelingen. 

Er raumte ein, einen guten Preis bekommen zu haben, blieb aber bei der 

Mcinung, datz er nicht nothig gehabt hatte, sich so viele Muhe zu geben, 

als er jetzt gethan, den Preis wurden ihm auch fur gewohuliche Be- 

arbeitung schon im Herbst die Braunsberger Grotzhandler gegeben haben, — 

und insofern er nur des Marktes wegen bei der damaligen besseren Kon- 

junktur semen Flachs nicht verkauft, sondern bis jetzt gewartet hatte, ist seine 

Behauptung auch ganz richtig. Dazu kommt noch, datz die Braunsberger 

Grotzhandler wahrend des ganzen Herbstes und Winters — nach dem Ur- 

theil sachverstandiger Fabrikanten — wohl mit Rucksicht aus den Markt, 

hohere Preise angelegt haben, als eigentlich nothwendig und gerechtfertigt 

gewesen waren. 

Es konnte unter solchen Verhaltnissen nicht ausbleiben, datz der neue 

Flachsmarkt immerhin manche Hoffnungen unerfullt gelassen hat. Mag er 

aber auch hiuter billigen Erwartungen zuruckgeblieben sein, mag er sogar 

als mitzlungen und hoffnungslos dargestellt werden, soviel steht dennoch fest: 

datz der Flachsmarkt noch immer eine Zukunft zu haben verspricht, 

und datz er bereits dem Ermlande ganz gute Vortheile gebracht hat. 

Des einen, wegen Steigerung der Flachspreise in der nachsten Ver- 

gaugenheit, ist schon Erwahnung geschehen, viel wichtiger ist aber der Umstand, 

datz unsere Flachsbauer wieder Lust bekommen haben, ihr Produkt 

so gut zu bearbeiten, wie dies seit mehreren Jahrzehnten nicht 

geschehen; 

datz sich die alte inlandische Methode des Rvstens und Schwingens 

als durchaus brauchbar bewahrt hat; 

datz die freniden Spinnereibesitzer von Neuem den grotzen Werth 

des erinlandischen Flachses kennen gelernt haben, datz Anknupfungen 

erfolgt sind, die bereits zur Anstellung von bleibendeu Agentcn von 

Seiten der Spinnereien gefuhrt haben; 
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bajg die dieses Mal anwesenden Fabrikanten mit dem bestimmten 

Versprechen geschieden find, den nachsten Markt wieder zu be- 

suchen; 

datz die Fabrikanten bemuht sein werden, nvch nachtraglich solche 

Flachse an sich zu kaufen, welche ihnen auf dem Markt vorzugs- 

weise gefallen haben, ohne das; ein Handel zu Stande gekommen ist; 

datz Preise bezahlt Worden find (bis 4 Thlr. 27 Sgr. fur ein 

Stein nach altem ermlander Gewicht von 37 Pfd.), wie sie ohne 

den Markt durchaus nicht zu erlaugen gewesen waren. 

Trotz mancher getauschten Hoffnuugen sehen die verstandigeren unter 

den ermlandischen Flachsbauern es daher vollstandig ein, datz der Markt 

sein Gutes gehabt hat und noch mehr zu bringen verspricht. Es ist vor- 

zugsweise nur zu bedaueru, datz der Umsatz nicht starker gewesen nnd nicht 

mehr Flachs von Fremden gekauft ist, denn der bewilligte Preis hat im 

Allgemeinen doch sehr angesprochen, wenn er auch hinter den Erwartungen 

zuruckgeblieben ist. So brachte einer der bedeutenderen Flachsbauer, der 

am ersten Tage 65 Bnnde Flachs zum Markt gebracht und in dem an- 

gegebenen Verhaltnitz bezahlt erhalten hatte, am zweiten Marktage noch 

160 Bunde seinem fruheren Kaufer zu und war erfreut, in ihm wieder 

einen willigen Abnehmer zu finden. Er verlietz aber den Markt im hohen 

Grade befriedigt, als ihm auch noch eine ansehnliche Geldpramie zu 

Theil wurde. 

So steht zu hoffen, datz es noch einmal gelingen wird, unsere Flachs¬ 

bauer dahin zu bewegeu, 

ihren Flachs ebenso gut als dieses Mat zu bearbeiten, ihn nicht 

. vor der Zeit zu verkaufen und wieder auf dem im kunftigen 

Winter auzuberaumenden Markt fell zu bieten. 

Der vollkommen uneigennutzige Eifer der zum Markt-Komits ge- 

horigen Manner und die erfolgreiche Mitwirkung der landwirthschaftlichen 

Kreisvereine und ihrer Vorstande wird nicht ermuden und wird auf viele 

Flachsbauer eine erwunschte Wirkung uben. Wieder in Aussicht stehende 

Pramien werden nicht verfehlen, ihren Reiz zu uben, 

und so bars die Hoffnung stir begrnudet angesehen werden, datz ein 

zweiter Flachsmarkt zu Branusberg ins Leben treten wird. 

Freilich wird er nicht so stark mit Flachs befnhren werden als dieses 

Mal, indesseu diirfte er auch uicht allzusehr zuriickstehen und ganz befrie- 

digend in dem Falle abschlietzen, wenn am ersten Tage gute Preise gezahlt 

nnd dadnrch die Flachsbauer veranlatzt werden sollten, ihre gewvhnlich dann 

uvch vorhandeuen Borrathe spater ebenfalls uvch dem Markt zuzufnhreu. 

Auf nngemessene Preise darf aber wohl gerechnet werden, da die offen und 

freiiniithig ausgeshrvchenc gate Meiuuug der jetzt in Branusberg anwesenden 

Herren Spinncrcibesitzer liber Allcs, was sie auf diesem ersten Flachsmarkt 
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ltHifirgcnoittnicn Ijuficn, voraussichtlich tucfe onbti'C ^ubiifcinten Detcinlnffett 

burftc, die Strife hierher nicht zu scheuen und ans eigener Anschauung sich 

iiber die hiesigcn Flachse und deren Bcarbeitung, sowie liber die getroffenen 

Nlarkteinrichtungen und zugleich darliber eiu Urtheil zu bilden, ob es lohnt, 

>,ier Verbindungen anzuknlipfen oder uicht. 

Die Griiuder des Flachsmarktes werden ihr Unternehmen nicht aus- 

gebeu, so lunge noch Hoffnung auf dessen endliches Gedeihen ist. Die 

Ueberzeugnng, eine nutzliche Sache zu erstreben, wird ihnen Ausdauer geben." 

Ueber den zweiten Flachsmarkt, welcher vom 26. bis 28. Fe- 

brnar 1857 in Braunsberg stattfand, autzerte sich Herr Inch mann in 

seinem Bericht duhin, datz dieser Markt die Erwartungen in nicht viel ge- 

ringerem Grade angeregt hube, als der erste, datz derselbe aber wiederum zu 

leinem befriedigenden Ergebnitz geflihrt hube. 

„Freilich aber warm — wie es in dem Bericht heitzt — dabei die 

Erscheinungen wesentlich andere als das erste Mal. 

Wahrend im vorigen Jahre der Markt stark mit Flachs befahren, 

aber Mangel an Kaufern war, fehlte dieses Mal eine genligeude 

Flachszufuhr, dagegen aber warm Spinnereibesitzer ans oerschiedenen 

Gegenden des Staats anwesend. 

Zwar habe ich schon in meinem Berichte liber den vorjahrigen Flachs- 

markt die Besorguitz ausgesprochen, das; der nachste nicht genugend mit 

Flachs befahren werden durfte, indessen habe ich nicht geglaubt, das; die 

Reaktion eine so machtige, und die Muthlosigkeit der Flachsbauer eine so 

verbreitete sein wlirde. Die Hausirhandler und kleinen Aufkaufer hatten 

kurz vor dem Flachsmarkt einen solchen Eifer entwickelt, und Drohungen 

mit einer beim Markt zu erwartenden Preiserniedrigung so erfolgreich an- 

gewendet, dah die Flachsbauer sich wirklich hatten einschuchtern lassen und 

ihre Vorrathe kurz vor dem Markt verkauften. 

Unter diesen Verhaltuissen konnten die Spinnereibesitzer, welche eine 

weite Reise zum Markt nicht gescheut hatten, durchaus nicht zufrieden gestellt 

sein, und es ward daher — wie im vorigen Jahre — die Frage wegen 

Fortsetzung der Bestrebungen zur Etablirung eines grvhartigen Flachs- 

markts in Braunsberg, in ernstliche Berathung gezogen. Aller Einwande 

ungeachtet, machte sich dabei aber immer die Erfahrung geltend, datz auch 

an andern Orten die Flachsmarkte klein begonnen haben und endlich doch 

zu ivesentlicher Bedeutung gelangt sind. Von keiner Seite konnte bestritten 

werden, datz es nlitzlich ist, Produzenten und Konsnmenten mit einander in 

nahe Beziehungen zu bringen, und datz schon jetzt, des kleinen Anfanges 

ungeachtet, erfreuliche Einwirkungen sich bemerkbar gemacht hatten. 

Obenan steht in dieser Hinsicht die Wahrnehmung, datz die Flachs¬ 

bauer des Ermlaudes plvtzlich die Vortheile eines Flachsmarkts schienen 

eiugcsehen zu haben, denn von alien Seiten wurde dem Unterzeichneten die 
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Versicherung cntgegen gebracht, das; die ermlandischen Bauern kiinftig den 

Flachsniarkt zahlreich mit Flachs beschicken und mit der Bearbeitung sich 

rccht viel Muhe geben wurden. Hervorgebracht war diese Umstimmung 

vffenbar dnrch das Erscheinen einer gros;er» Auzahl von Spinnereibesitzern 

nnd dnrch dercn hochst reelle Behandlnng der Verkaufer, welche diese zu der 

angcnehmen Wahrnehmnng fiihrte, das; sie selbst in dem Falle einen un- 

erwarteten Gewinn machtcn, wenn der ihnen bewilligte Preis mit dem von 

Hausirern gezahlten scheinbar ubereinstimmte. Die Flachsbauer konnten sich 

anch dem Eindruck nicht entziehen, das; die willfahrigere Behandlnng, welche 

sie fast seit 2 Jahren von allen Flachshandlern erfahren haben, plotzlich eine 

Endschaft erreichen wiirde, wenn der Flachsmarkt aufgegeben werden, und 

allcuthalben wieder das alte Verhaltnitz eintreten sollte. 

Wenn aber anch die Herren Spinnereibesitzer sich unbesriedigt fuhlten, 

so mus;ten sie doch als nutzliche Seiten eines Flachsmarkts in Braunsberg 

den Umstand anerkennen, das; sie mit den Flachsprodnzenten des Ermlandes 

in nnmittelbare Bernhrung gekommen sind; das; sie den ganzen Werth des 

hiesigen Flachses erst kennen gelernt haben, seitdem der Flachsmarkt die 

Prvduzenten zu einer sorgfaltigern Bearbeitung des Flachses veranlaszt hat; 

nnd dasi die anf dem Markt gemachten Einkaufe ihren Wunschen mehr ent- 

sprechen, als die fruheru, indem kein schlechter Flachs anf dem Markt er- 

schienen ist. 

Ein Nuckblick anf die Erscheinnngen des diesjahrigen und des vor- 

jahrigen Flachsmarktes setzt es auher Zweifel, das; bis jetzt die an ein 

solches Unternehmen geknupftcn Hoffnungen nur zu einem geringen Theile 

erfiillt Worden sind, 

dah aber Griinde genug vorliegen, um anch im nachsten Jahre den 

Versnch eines Flachsmarkts in Braunsberg zu erneuern, 

ja das; sogar manche Vvrtheile schon jetzt erreicht siud, deren Ermvglichung 

dlirch einen Flachsmarkt erstrebt wurden. Indem ich hierbei auf meinen 

vorjahrigen Bericht liber den ersten Flachsmarkt Bezug nehme, erwahuc 

ich kurz 

das; der ermlaudische Flachsbauer veranlaht werden sollte, seine 

Flnchse sorgfalliger zu bearbeiten, ohue dabei von seiner alt her- 

gebrachten Methvde abzugchen. 

Dieser Zweck ist insofern erreicht, als die Herren Spinnereibesitzer mit 

der Methode der Bearbeitung znfricden siud nnd nur uoch mehr Svrgfalt 

anf das Schnnugcu verwendet zu sehen wiiuschen; als selbst Braunsberger 

Handlungshanser sich veranlaht gesehen haben, ihre zcitherige Einkaufsweisc 

zu verlassen nnd den Flachs nicht nach Durchschnittspreiscn, sondern nach 

seiner Qnalitat nnd der auf seine Behandlnng verwcndetcn Svrgfalt, zu be- 

zahlen; als der Markt diesen Hauscrn gnt zahlende Abnehmer fur ihre 

Bvrrathe zngefiihrt hat; nnd als dadurch ein ganz ncuer Eifcr unter den 
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l'creitung erwacht ist. Der nur erst sehr theilweise gelungene Markt hat in 

dieser Beziehung bereitS viel beffere Resultate geliefert als alle zeitherigen 

Bcmuhiliigen znr Berbcsscrung der Flachskultur wahrend der letzten 20 Jahre. 

Als ein Belebungsmittel des Markts waren auch in diesem Jahre 

Gelder zu Pramien bewilligt Worden und hatten den Eifer fiir eine recht 

sorgfaltige Bearbeitung der Flachse sichtbar belebt." 

Ueber den dritten Flachsmarkt in Braunsberg, welcher vom 

25.-27. Januar 1858 daselbst stattfand, berichtete Herr Landschaftsrath 

v. Schau-Bohmenhofen, datz er nach Beendigung des vorjahrigen Flachs- 

marktes mit der Sammlung von Zeichnungen stir den dritten Flachsmarkt 

vorgegangen sei. Leider waren in Folge der vorjahrigen Diirre und der 

daher riihrenden Mitzernte in einem grotzen Theil der fiir den Markt in 

Betracht kommenden Kreise nur 2O4O0 Bunde Flachs gezeichnet, obwohl bei 

einer Durchschnittsernte in den betheiligten 4 Landrathskreisen 3OO—400000 

nnd in gesegneten Jahren sogar 600000 Bunde (L 35 Pfund) gebaut wiirden. 

Wie bei der giinstigen Stimmung des Flachsbauers fiir den Markt 

vorauszusehen war, wurde, trotz der theilweisen Mihernte, mehr Flachs, als 

gezeichnet Worden war, an dem Flachsmarkt zum Kanf gestellt. 

Um es nicht, wie im vergangenen Jahre, dahin kommen zu lasfen, datz 

der meiste Flachs schon vor Beginn des Marktes verkauft wiirde, wurde 

durch die Flachsmarkt-Ordnung und eine Verfiigung des Magistrats zu 

Braunsberg eine Korrektionalstrafe fur diejenigen festgesetzt, welche vor Anfang 

des Marktes, Morgens 9 Uhr, Flachs kauften oder verkausten. 

Die Geldkrisis, das Darniederliegen und Stocken des Handels stellten, 

wie Herrr von Schau berichtet, dem Markte ein fchlechtes Horoskop und man 

surchtete allgemein, dah in keiner Beziehung den Hoffnungen und Erwar- 

tungen entsprochen werden mochte. So kam endlich der 25. Januar heran, 

Alles war gespannt, die Ermlander Chaussee mit Flachsfuhren komplett 

iiberschiittet; schon lange vor 9 Uhr waren sammtliche Marktplatze und selbst 

der kleine Exerzierplatz mit Flachsschlitten besetzt, 635 Schlitten hatten die 

Thore passirt, 19,6337s Bunde Flachs waren auf den Markt gebracht, den 

zweiten Tag kamen auf 116 Schlitten 2600 Bunde, den dritten auf 18 Schlitten 

noch 383 Bunde Flachs in die Stadt, im Ganzen 22,62472 oder 222472 Bunde 

mehr, als zu liefern versprochen waren. 

Der Andrang der Verkaufer war den ersten Markttag so groh, dah die 

Kaufcr die Menge Flachs nicht iibersehen, gehvrig priifen und nach Giite und 

Bearbeitung beurtheilen konnten. Deshalb dauerte es natiirlich lange, bis 

das Geschaft, der Handel, ihren Anfang nahmen; viele Landleute waren 

hicrmit unzufrieden, und wollten schon den Markt, ohne etwas verkauft zu 

haben, verlasfen; als man aber zn kanfen anfing, entwickelte sich eine solche 

Lebhaftigkeit des Geschaftes, dah in wenigen Stunden aller zu Markt ge- 
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brachte Flachs Kaufer gefunden hatte. Tie fremden Spinner entnahmen 

dem Markte bedentende Posten, die hiesigen Grotzhandler kauften grohe 

Qnantitaten, Kciufer aus Konigsberg, Elbing und den Provinzial-Stcidten, 

so wie Brannsberger Kaufleute, welche sonst kein derartiges Geschaft trieben, 

betheiligten sich lebhaft an dem Flachsgeschaft. 

Zur Vermittelung und Erleichterung des Giroverkehrs war der Bank- 

direktor Herr Mac-Lean von Konigsberg nach Braunsberg gekommen. 

Die westphcilischen Spinner waren ausgeblieben, dagegen 7 Spinnereien 

Schlesiens vertreten, wahrend Konigsberg, Elbing und die Provinzialstadte 

ein hinrcichendes Kontingent von Kanfern gestellt hatten. 

Wenngleich es also nicht an Kanfern fehlte, so war am ersten Markt- 

tage die Znfuhr so stark, datz bei der grohten Thatigkeit der Kaufer die 

Verkaufer nicht so schnell abgefertigt werden konnten, als sie es wnnschten 

und bei dem friiheren Hausirgeschaft gewohnt waren; ferner war es bei der 

Ucbersturzung des Geschaftes den Kanfern nicht moglich, die Waare nach 

Qualitat und Bearbeitung anzusprechen und einen dem wahren Werthe des 

Flachses angemessenen Preis zu bezahlen. Es kamen Falle vor, wo die 

Kaufer sich tibereilten und Flachs liber den Werth bezahlten; dagegen aber 

auch eben so viele und wohl noch mehr, wo der bedungene Preis dem Werth 

des Prodnktes nicht entsprach. Der Landmann sah dieses bald ein, naturlich 

waren diejenigen, deren Flachs unter dem Werth bezahlt Worden, unzufrieden, 

und Viele verkauften deshalb den ersten Tag garnicht, sondern warteten den 

zweiten Markttag ab, wo der Zudrang der Verkaufer nicht so gross war und 

bekamen bei genaner Besichtigung und Prufung des Flachses grotztentheils 

10—15 Sgr. pro Bund mehr, wahrend die Ungeduldigen und sich mit dem 

Verkauf Uebereilenden den ersten Tag mit einem niedrigeren Preise zufrieden 

sein mutzten. 

Gekauft wurde sammtlicher Flachs, der zu Markt gebracht war. Nicht 

allein die fremden Spinner entnahmen demselben bedeutende Quantitaten, 

sondern auch die Grohhcindler und Kaufleute aus der Provinz kauften grohe 

Pvsten, jedoch waren die Preise, welche von den Spinnern und Fabrikanten 

gezahlt warden, fur die anderen Kaufer mahgebeud. Der Durchschuittspreis 

war 4 Thlr., der niedrigste 3 Thlr. 20 Sgr., der hochste 4 Thlr. 20 Sgr. 

pro Bund a 35 Pfd. 

Bei der Pramiirung warden auch dieses Mat die friiheren Grundsatze 

zur giichtschunr geuvmmen, nach ivelchcn nnr derjcuige Anspruch aus eine 

Pramic hatte, welcher selbstgcbauten Flachs und nicht unter 100 Bunde 

zum Markt gebracht hatte. 

Aus den beiden ersten Bcarkteu warden Prcimien in baarem Gelde 

gegcbcn, diescsmal ivich man aber davon ab, Weil es fur zweckmahiger ge- 

halteu wurde, statt der Geldprcimieii passende, geschmackvoll gearbeitete Silber- 
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faction zu vcrleihcn. Auch die Flachsproducenten hatten sich auf Befragen 

durchweg fiir diese Art dcr Pramiirung ausgesprochen. 

Fiir 200 Thaler wurden 15 passende Gegenstande von Silber zu 

Pramien ansgesncht mid als solche an diejenigen Bewerber, welche nach dem 

Urtheil der Pramiirungs-Kommission den besten Flachs geliefert hatten, 

vertheilt. 

Die gntcn Folgen, welche die drei ersten Flachsmarkte fur das Ober- 

land und das Ermeland gehabt haben, faht Herr von Schau in folgende 

Satze zusammen: 

„1) Die Spinner haben sich uberzeugt, dah der hiesige Flachsbauer 

seinen Flachs gut zu bearbeiten versteht, wenn ihm seine grosiere Muhe nur 

dnrch einen hoheren Preis vergutet wird. 

2) Jst nach dcr eigenen Erklarung der Spinnereibesitzer die Bearbeitung 

des Flachses seit Errichtung des Braunsberger Flachsmarktes eine bessere 

geworden. 

3) Der Flachsproducent hat sich bereits genugend von dem Nutzen des 

Flachsmarktes uberzeugt und dies dadurch bewiesen, dah er beinahe die 

gauze vorjahrige Flachskrescenz an den Markt gebracht hat. 

4) Die Flachsbauer wiinschen seit dem zweiten Flachsmarkt das Fort- 

bestehen desselben. 

6) Selbst die Spinner bringen das Fortbestehen des Flachsmarktes 

in Vorschlag. 

6) Bei den Flachsbauern ist Ehrgeiz und Wetteifer erwacht und die 

bessere Bearbeitung des Flachses eine Ehrensache geworden und mit jedem 

Jahre nimmt die Konkurrenz um Pramien und Anerkennung fur die gute 

Bearbeitung des Flachses zn. Das erste Jahr waren nur 30, das zweite 72 

und das dritte 120 Proben als Bewerbung um Pramien eingereicht. Ja, 

der hiesige Flachsbauer schickt bereits sein Produkt anf die grohten und ent- 

ferntesten Jndustrie-Ausstellungen, um seinem Flachs Anerkennung zu ver- 

schaffen. Auf der grohen Ausstellung zu Paris wurde der Erm- und Ober- 

lander Flachs glanzend mit 2 silbernen Medaillen pramiirt, anch auf der 

vorjahrigen Ausstellung zu Stettin hat er seinen Platz unter den landwirth- 

schaftlichen Erzeugnissen wurdig ausgefullt und sich eine silberne Medaille, 

so wie Anerkennung erworben. 

7) Dasi die hiesige Flachsbereitnngsmethode eine gleichmasiige und dem 

Wcrth des Flachses entsprechendere und billigere, als andere empfohlene 

neuere Flachsbcreitungsarten ist. 

8) Das; endlich die Zuknnft des Flachsmarktes, durch den Beschlusi 

des Fortbestehcns, bcgrundet ist." 

1859 war der Flachsmarkt in Brannsberg nur mit 5610 Bunden be- 

schickt und wegen der durch die vorhergegangene allgemeine Misiernte be- 

dingtcn schlechtcn Qualitat des Flachses trugen die Producenten selbst auf 
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ben Wegfall ber hoheren Orts bewilligten Prannen unb beren Zuruckstellung 
bis zum nachsten Jahre an. 

1860 kamen 14760 Bunbe Flachs zum Markt. Hauptkaufer warne 
Spinnereibesitzer aus Schlesien, Flachs-Grohhanbler ber Provinz unb kleinere 
Kauflente. Die Preise waren je nach Qualitat 12 bis 16 Thlr pro Centner. 
In Folge ber Durre war ber Flachs schlecht gerathen unb grohentheils war 
berselbe auch schlecht bearbeitet. 

Die im Jahre vorher nicht verwenbeten Pramien bes Lanbesiikonomie- 
Kollegiums unb ber Gesellschaft fur Gewerbesleih in Berlin im Betrage von 
200 Thalern gelangten in biesem Jahre in Gestalt von verebelten Obst- 
baumen zur Vcrtheilung. 

Der sechste Flachsmarkt vom 5. bis 7. Februar 1861 war nur mit 
6418 Bunben Flachs beschickt. Als Grunb fur bie geringe Zufuhr wirb 
angefuhrt, bah bereits im Herbst vorher ber Begehr nach Flachs ein leb- 
hafter war, unb hohe Preise angelegt wurben. — Grohe Mengen Flachs 
waren baher bereits vor bem Markt verkauft. Kurz vor bemselben verslauten 
jeboch bie Preise. — Einige Tage vor bem Markt trat ferner Thauwetter 
ein, welches wcihrenb bes Marktes anhielt; basselbe machte bie Wege un- 
fahrbar unb hielt bie Lanbleute von bem Besuche bes Marktes ab. — Von 
auswartigen Kaufern war nur ein Spinnereibesitzer aus Schlesien erschieneu. 
Der Verkauf vollzog sich inbessen schnell unb bie Preise entsprachen ber 
Qualitat ber Flachse; gezahlt wurbe 14—17 Thaler pro Centner, ber 
Durchschnittspreis stellte sich aus 15 Thaler. Die Giite bes Flachses hatte 
burch bie anhaltenbe Nasse bes vorhergegangenen Sommers erheblich gelitten, 
was burch keine gute Bearbeitung zu ersetzen war. 

Die Pramien wurben auch 1861 nicht in baarem Gelbe gegeben, 
sonbern ber vom Verein fur Gewerbefleih in Preuhen zu biesem Zweck iiber- 
wiesene Kassenbestanb bes aufgelosten Vereins fur Hebung bes Fachs- unb 
Hanfbaus in Berlin von 145 Thlr. zum Ankaufe von 33 zur Zucht geeig- 
neten Kalbern aus ber Heerbe bes Guts Regitten verwanbt. 

Dieses ist ber letzte Bericht, ber uber ben Flachsmarkt in Braunsberg 
in ben lanbwirthschaftlichen Jahrbuchern aus Ostpreuhen veroffentlicht 
worben ist. 

Fassen wir bie Beschickung ber bisher besprochenen sechs Flachsmarkte 
zusammen, so kamen zu Markt: 

1856 . . . 30219 Bunbe Flachs 
1857 . . . 5300 
1858 . . . 22624 
1859 . . . 5610 
1860 . . . 14760 
1861 . . . 6418 - 
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Ein drcitagiger Flachsmartt wird auch uoch gegenwartig in Brauns- 

berg abgehaltcn, ist jedoch vom Februar bezw. Januar in den Dezember 

vcrlegt Worden. 

Dcr Anbau des Flachscs ist indessen selbst im Ermlande in dem Mahe, 

als die Beschaffung der erforderlichen Arbeitskrafte zu dcssen Reinhaltung 

und Bearbeitung mehr nnd mehr mit Schwierigkeiten verbunden war, und 

an Stelle des Flachses der Anbau von Futtergewachsen zunahm, ganz er- 

heblich zuruckgegaugen. 

Der Jahresbericht der Handelskammer in Braunsberg fur das 

Jahr 1893 spricht sich liber die Bedeutung von Flachs als Handelsartikel 

fur diesen Platz wie folgt aus: 

„Ueber Flachs, welcher fruher hier ein Haupthandelsartikel war und 

von dem hier der Umsatz flir das ganze Ermland ausging, ist heute nur 

zn berichten, datz der Anbau davon ganz gering geworden ist, und es fur 

unsere klinftigen Jahresberichte nicht mehr lohnen wird, liber diesen Artikel 

noch ferner zu berichten. Der Flachs letzter Ernte war sonst, wie auch der 

vorjahrige, von guter Qualitat. 

Zum Bestande aus dem Vorjahre von . . 46025 kg 

kamen hinzu  121200 - 

Summa 166225 kg 

davon wurden abgesetzt  85000 - 

sodatz am Schlusse des Jahres  81225 kg 

blieben." 

Wie bereits fruher mitgetheilt warden ist, gingen die Bestrebungen des 

Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralvereins gleich nach seiner Begrlin- 

dung aus die Ausbreitung nnd Vertiefung landwirthschaftlicher Vildnng; 
namentlich war der Centralverein bemuht, die Errichtung einer hoheren 

landwirthschaftlichen Lehranstalt in Ostpreuhen herbeizufuhren. — 

In diesen Bestrebungen sand der Centralverein vieles Entgegenkommcn bei 

dem Hcrrn Oberprasidenten sowohl wie bei den Herren Ministern und er- 

freute sich auch des Wohlwollens Sr. Majestat des Konigs. — Dennoch 

wahrte es liber ein Jahrzehnt, ehe die gehegten Wlinsche in Erflillung 

gingen. — Die Wahl des Ortes flir die zn errichtende hohere Lehranstalt 

schwankte jahrelang zwischen den Domauen Brandenburg und Waldan. — 

Die Entschcidung an Allerhochster Stelle siel zunachst zu Gunsten Branden¬ 

burgs aus; aus wiederholte Borstellungen des Ostpreuhischen landwirthschaft¬ 

lichen Centralvereins, denen auch die hiesigen mahgebenden Behorden bei- 

tratcn, wnrde jedoch Waldan endgiltig als Ort fur die hohere landwirth- 

schaftliche Lehranstalt bestimmt. — Bom 1. Juni 1852 ab wnrde die Do- 

6 
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mane pachtweise von dem landwirthschaftlichen Ministerium ubernommen und 

in der Person des Amtmann Wagner ein Administrator angestellt, wah- 

rend der Hauptvorstcher des Centralvereins mit der einstweiligen Ueber- 

nahme der Direktorialgeschafte von dem Minister beaustragt wurde. 

Zum Direktor von Waldau wurde Herr Oekonomierath Settegast/ 

bis dahin Administrator und erster Lehrer der Landwirthschaft in Proskau, 

berufen. 

Diese hvhere Lehranstalt sollte den Zweck haben, sowohl dnrch theo- 

retischen Vortrag der Landwirthschaft und der sich ihr anschliehenden Grund- 

und Hilfswissenschaften, als auch dnrch Anschauungen und praktische Er- 

lauterungen Landwirthe zur rationellen Ausubung ihres dereinstigen Beruses 

vorzubereiten und zu befahigen. 

Unterm 2. September 1858 erlieh der „Chef des Ministeriums fiir 

die landwirthschaftlichen Angelegeuheiten", Herr v. Manteuffel, ein Regu- 

lativ stir die Konigliche hvhere landwirthschaftliche Lehranstalt zu Waldau, 

welches in den landwirthschaftlichen Jahrbuchern ans Ostpreuszen, Jahr- 

gang 1858 abgedruckt ist, und am 9. Oktober desselben Jahres erfolgte die 

feierliche Ervffuung der Lehranstalt im Auftrage des Ministers dnrch den 

Oberprasidenten Dr. Eichmann. 

Am 23. Marz 1859 bewilligte dec Berwaltungsrath des Central¬ 

vereins auf Antrag von Settegast vorlaufig fur ein Jahr 150 Thlr. als 

Stipendium fur einen die Lehranstalt in Waldau besuchenden, zum Em- 

pfange desselben wiirdig befundenen jungen Landwirth. Auch in den fol- 

genden Jahren wurden derartige Stipendien vom Centralverein bewilligt. 

Der Besuch von Waldau, uber welchen das dem Berichterstatter zu- 

gangliche Material zifferninahige Angaben nicht euthalt, war nach seiner 

eigenen Erinnerung in den ersten Jahren ein recht reger, nameutlich auch 

aus Ruszland. Mit Schllih des Wintersemesters 1862/63 verlieh der nun- 

mehrige Landes-Oekonomierath Settegast Waldau und ubernahm die 

Stellung des Direktors der landwirthschaftlichen Akademie Proskau. Als 

sein Nachfolger in Waldau wurde Herr Oekonomierath Wagner, bis 

dahin Administrator und Lehrer der Landwirthschaft in Proskau, berufen. 

In den folgenden Jahren verringerte sich der Besuch von Waldau mehr und 

mchr, so das; die hvhere Lehranstalt daselbst am 1. April 1867 aufgehoben 

und an deren Stelle spater ein Schnllehrer-Seniinar eingerichtet wurde, 

wahrend die Dvmaue wiederum zur Verpachtung gelangte. 

Dieses Schicksal vermochte auch eine Petition der Ostpreussischen laud- 

wirthschaftlichen Ceutralstclle, dnrch Vornahme geeigneter Reformen, resp. 

Persvual-Verandcrungen den Vcrsuch einer Neubelebuug der Akademie zu 

machen, nicht von Waldau abzuweuden. 
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Die vcreinigten Bemuhungen ber tai>owmhschaftlichen Centralvereine 

von Kvnigsberg, Gumbinnen und Danzig, die Errichtung eines Landwirth¬ 
schaftlichen Jnstituts an der Universitat Konigsberg herbeizufuhren, 

hatten wcgcn der vielen entgegenstehenden Schwierigkeiten und Bedenken 

vorlaufig keinen Erfolg. 

Dagegen wurde im Jahre 1869 an der Universitat in Kvnigsberg 

cin Lehrstnhl fur Landwirthschaft gegrundet und mit dem bisherigen 

Administrator von Waldau und Lehrer der Landwirthschaft, Herrn Pro¬ 

fessor Or. Freiherr v. d. Goltz besetzt. 

In der Generalversammlung des Centralvereins am 11. Dezember 1873 

theilte der Hauptvorsteher mit, dah es den Bemuhungen des Herrn 

Oberprasidenten von Horn gelungen sei, „das mit der Berufung des 

Herrn Professor Or. Freiherrn von der Goltz als Lehrer der Landwirthschaft 

vor einigen Jahren begonnene landwirthschaftliche Lehrinstitut zu Konigsberg 

durch Berufung des allen Landwirthen bekannten Herrn Professor Or. Ritt- 

hausen als Dozent der Agrikulturchemie, des Herrn Departements-Thierarzt 

und Veterinar-Assessor Or. Richter als Docenten der Anatomic und 

Physiologic der Thiere und Thierheilkunde, und durch die Erbauung eines 

Jnstitutsgebaudes wie durch die bevorstehende Herstellung eines grohen agri- 

kulturchemischen Laboratoriums zu erweitern und abzurunden. Mehr und 

mehr habe der Streit liber die grotzere Zweckmahigkeit und Berechtigung der 

isolirten landwirthschaftlichen Akademieen oder Universitatsinstitute sich zu 

Gunsten der letzteren entschieden, und es werde nunmehr eine Aufgabe 

unserer Provinz sein, die hier und da regierungsseitig ausgesprochene Be- 

fiirchtung, dah auch das neugegrundete Jnstitut an der Jndolenz der Land- 

wirthe scheitern konnte, durch rege Benutzung der hiesigen vortrefflichen Lehr- 

mittel gegenstandslos zu machen." 

Das neuerbaute landwirthschaftliche Jnstitut der Universitat 

Konigsberg wurde am 30. Oktober 1876 erosfnet. Die Frequenz wird 

in einer Notiz der „Land- und forstwirthschaftlichen Zeitung" vom 18. No¬ 

vember 1876 als eine fur den Anfang „durchaus erfreuliche" bezeichnet. — 

Es waren funs Landwirthe als Studirende an der Universitat immatrikulirt. 

Auherdem wurden die landwirthschaftlichen Vorlesungen noch von zwei Land¬ 

wirthen als Hospitanten und von einer grotzeren Anzahl Zuhorer, welche 

anderen Fachern angehorten, besucht. 

Zum 1. Oktober 1885 gab Herr Professor Or. Freiherr v. d. Goltz 

seine yiesige Stellung auf und folgte einem Ruse an die Universitat Jena 

als Direktor des dortigen landwirthschaftlichen Jnstituts. An Stelle des 

Herrn v. d. Goltz wurde auf dringenden Wnnsch der drei landwirthschaftlichen 

Centralvereine Ost- und Westpreuhens Herr Professor Or. Fleischmann, 

damals Letter des Nc'ilchwirthschaftlichen Jnstituts in Raden (Mecklenburg) 

6* 
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Zum ordentlichen Professor und zum Direktor des landwirthschaftlichen 

Jnstituts in Konigsberg bernfen. Derselbe begann seine Thatigkeit mit dem 

Sommersemester 1886. Als Rektor der Universitat Konigsberg wurde 

Herr Professor Or. Fleischmann gelegentlich der 350jahrigen Jubelfeier der 

Universitat im Juli 1894 zum Geheimen Regierungsrath ernannt. 

Um die Thatigkeit des Herrn Professor Dr. Fleischmann, Direktor 

des landwirthschaftlichen Jnstituts der hiesigen Universitat, soweit dieselbe 

sich der Forderung der Milchwirthschaft zuwendet, zu einer besonders fr'ucht- 

bringenden zu machen, sowie um fur die wissenschaftliche Forschung fortgesetzt 

Anregungen uud Material aus dem praktischen Betriebe der Milchwirthschaft 

zu gewinnen und andererseits die Forschungsergebnisse aus die Praxis zu 

ubertragen. ist aus Grund eines mit Herrn Amtsrath Schrewe getroffenen 

Abkommens unter Mitwirkung des Centralvereius aus der Domane Kleinhof- 

Tapiau eine Versuchsstation und Lehranstalt fur Molkerciwesen 

eingerichtet Worden. — Zur Unterhaltung dieses Jnstituts gewahren sowohl 

der Herr Minister, wie die Provinzialverwaltung (je 1600 Ml. jahrlich), 

und auch die drei landwirthschaftlichen Centralvereine Ost- und Westpreuhens 

(je 800 Mk. jahrlich) an Beihiilfen. Die Einrichtung und Berwaltung 

dieser Bersuchs-Molkerei ist einer Kommission ubertragen, deren Vorsitzender 

Herr Professor Dr. Fleischmann ist. 

Zur Ueberwachung der angestellten Versuche, zur Vornahme von Be- 

obachtungen, Aufzeichnungen, Entuahme und Untersuchuug von Proben u. s. w. 

ist ein wissenschaftlich gebildeter Molkerei-Jnspicient angestellt Worden. Die 

Leitung des technischen Betriebes der Molkerei ist einem bewahrten Meier 

ubergeben Worden, welcher aus Vorschlag der Kommission von Herrn Amts¬ 

rath Schrewe angestellt Worden ist. 

Wahrend der Universitatsferien finden Unterrichtskurse fur Studirende 

an landwirthschaftlichen Universitats-Jnstituten und landwirthschaftlichen Hoch- 

schulen an der Bersuchs-Molkerei in Kleinhof-Tapiau statt. Ferner ist in 

der Bersuchs-Molkerei zu Kleinhof-Tapiau Hospitanten Gelegenheit zur 

Ausbildung in der Molkereitechnik gegeben. 

Ueber die Wirksamkeit der Bersuchs-Molkerei im ersten Betriebs- 

jahre vom 1. Oktober 1878 bis dahin 1888 wurde ein Bericht heraus- 

gegeben, welcher bei A. W. Kafemaun in Danzig erschienen ist. 

An dem Cursus fnr Studirende betheiligten sich — uach diesem Be¬ 

richt — iin August 1887 neun, im August 1888 funs Studirende. 

Bis zum 30. September 1888 verweilten sechzehn Hospitanten in 

Kleinhof-Tapiau und vom 1. Oktober 1888 bis 31. Marz 1889 wurden 

noch zehn junge Leute als Hospitanten in die Bersuchs-Molkerei aufgenommen. 

Ende Dczeniber 1888 bewilligtc der Herr Minister fur Landwirthschaft, 

Domanen und Forsten, der Bitte der Kommission entsprechend, die Summe 
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von 1500 Mk. pro 1889/90, speziell zur Decking der Kosten, welche die 

Untcrsuchnng der Milch ciner Anzahl einzelner Klihe wahrend der ganzen 

Doner der Laktationsperiode erforderte. 

Diese Untersuchnngen crfordcrten eine grohere Arbeit als man erwartet 

hatte. Dadurch, dah fur jede Milchprobe neben dem Fettgehalte auch das 

spezifische Gewicht bestimmt und hieraus dann weiter die Trockcnsubstanz, 

die fettfreie Trockensubstanz, das specifische Gewicht der fettfreien Trocken- 

substanz und unter Beizichung der gewonnenen Milchmenge die absolut aus- 

geschiedene Fettmenge berechnet wird, gestalten sich die Znsammenstellungen 

schr kvmplicirt. Schon damals zeigte sich deutlich, daf; diese Versuche sehr werth 

volles Material fur die Beurtheilung der individuellen Eigenthiimlichkeit und 

Leistungsfahigkeit der Versuchs-Kuhe in Bezug anf Milchsekretion darbieten. 

Bci langere Zeit hindnrch bewirkter Fortsetzung dieser Versuche wird nicht 

nur dieses Material in willkvmmener Weise vermehrt werden, soudern es 

lassen sich bei passender Auswahl der Versuchs-Kuhe auch interessante Be- 

obachtungen dariiber anstellen, inwieweit die besondere Beanlagung fur die 

Milchergiebigkeit von Kuheu unmittelbar, und von Stieren mittelbar auf die 

weibliche Nachzucht vererbt wird. 

Ende August 1889 schied der bisherige Leiter des praktischen Molkerci- 

betriebes, Herr Jager, aus seiner Stellung aus und wurde unter Zustimmuug 

der Konunission fur Berwaltung der Versuchs-Molkerei durch Herrn Uffhausen 

ersetzt. Am 1. Oktober 1889 reichte der Jnspicient, Herr Oscar Neubert, 

seine Kundigung ein und gab am 25. Marz 1890 seine Stelle auf. Die 

Kommission ubertrug dem bisherigen Assistenten an der Versuchs-Molkerei, 

Herrn Or. Hittcher, das Amt des Jnspicieuten und verlieh dein Kaudidaten, 

Herrn Johannes Neumann, die Stelle des Assistenten. 

Die Steigerung der Arbeiten machte im Jahre 1890 die Heran- 

ziehung eines weiteren wisseuschaftlich gebildeten Hilfsarbeiters neben dem 

Assistenten des Or. Hittcher erforderlich. 

Im Sommer 1892 wurde die Versuchs-Molkerei in Kleinhof-Tapiau 

einem dringend erforderlichen Umbau, der zum grositen Theil ein Ncubau 

war, uuterzogen, und ein zweiter Assistent angestellt.—Seit dem 1. Januar 1893 

fuhrt die Versuchs-Molkerei in Kleinhof-Tapiau den Namen: „Versuchs- 

station und Lehranstalt fiir Molkereiwesen." 

Aus dem letzten uns vorliegenden Bericht des Geheimen Re- 

gierungsraths, Professor Or. Fleischmann liber das Jahr 1893 

ersehen wir, dasz auch in diesem Jahre die ain 1. April 1889 in Angriff 

genommenen Untersnchungen der Milch aller Melkzeiten von 16 einzelnen 

ansgewahlten Kuheu wahrend der ganzen Daucr der Laktationsperiode 

fortgefnhrt warden. Wcun auch diese Arbeit, die daunt verbundcne uber- 

sichtliche Zusammenstellung der erhalteucu Ergebnisse eines jedcn Jahres 
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auf etwa 230 Safielten, unb ganz besonbers bie Bearbeitung bes gesamm- 
tcn Zahlenmaterials autzerorbentlich zeitraubenb ist unb baher bie vor- 
hanbenen Arbeitskrafte ber Anstalt zum grotzten Theile fur sich in Anspruch 
nimmt, so sinb bafur auch burch sie friiher unbekannte, nicht allein fiir bie 
Physiologic ber Milchbilbung, sonbern auch fur bie viehzuchterische Praxis 
hochst wichtige neue Gesichtspunkte eroffnet. Es wurbe ermittelt, bag bie 
Beanlagung ber einzelneu Bersuchskiihe fiir Milch- unb Butterprobuktion 
eine sehr verschiebene ist, batz ber Gehalt ber Milch an Fett haufig nicht, 
wie man friiher allgemein anzunehmen geneigt war, im umgekehrten Ver- 
hciltnisfe zu ben von ben einzelneu Kuhen gelieferten Milchmeugen steht, 
unb batz, was bas Wichtigste ist, ber Fettgehalt ber Milch von alien bie 
Milchabsonberung beeinflussenben Umstanben in hiiherem Grabe als bie 
anberen festen Milchbestaubtheile betrosfen wirb. Auch wurbe bei biesen 
Untersuchungen, was fur Viehzuchter von grotzter Bebeutung ist, bie Bcob- 
achtung gemacht, batz bie bei ber Milchsekretion auftretenben Erscheinungen 
in hohem Grabe sich burch Vererbung weiter fortzupflanzen pflegen. 

Neben biesen weitliiufigen Untersuchungen wurbe wochentlich breimal 
eine mittlere Durchschnittsprobe ber Mischmilch ber ganzen Milchviehheerbe 
von Kleinhof-Tapiau, unb zwar fur jebe Melkzeit gesonbert, auf specifisches 
Gewicht unb Gehalt an Fett untersucht, woran noch weitere Betrachtungen 
gekniipft wurben, unb wvbei gleichzeitig alle bie Milchsekretion ber Heerbe 
beeinflussenben Uinstanbe sorgfiiltige Beriicksichtigung fanben. Ueberbies ver- 
langte auch bie Kontrole bes praktischcu Molkereibetriebes eine fortlaufenbe 
Untersuchung ber zur Berarbeitung gelangenben Milch, sowie ber erhaltenen 
Nebenprobukte, insbesonbere ber Magermilch unb ber Buttermilch. 

Im chemischeu Laboratorium wurben von neueren Fettbestimmungs- 
methoben bas Linbstrvm'sche Butyrometer unb ber Nahm'sche Fett- 
bestimmungs-Apparat auf ihre Brauchbarkeit gepriift, unb zu biesem Zweck 
eine grotzere Anzahl von vergleichenben Fettbestimmungen ausgefuhrt. Die 
bereits im Vorjahre in Angriff genommenen Arbeiten liber bie Brauchbar¬ 
keit ber Milchkonservirung mit boppeltchrvmsaurem Kalium zum Zwecke 
spaterer Untersuchung wurben fortgesetzt. Menu biese Methobe in ber ge- 
wohnlicheu Praxis in richtiger Weise gehanbhabt wurbe, so ware nicht allein 
bie Bezahluug ber Milch nach Fettgehalt leichter burchsiihrbar, sonbern es 
ware auch bie Untersuchung ber Milch von einzelnen Kuhen jebem ratio- 
nellcn Ninbviehziichter moglich, ba ber Aufwanb an Zeit unb Gelb, ben 
sonst berartige Untersuchungen verursachen, bei Anwenbung bieses Verfahrens 
bebeutcnb verringert wurbe. Neben einigen laugwierigen Analysen von 
Ccntrifllgeuschlamn: wurben eine grotzere Anzahl von Bestimmungeu bes 
Wassergehaltes von Butter verschiebeuer Herkunft ausgefuhrt, um so all- 
miihlich cine sichere Uuterlage fiir bie Fcststellung bes hochsteu allenfalls 
noch zuliissigen Wassergehaltes ber Butter zu schaffcn. Eine fiir bie 
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Soxhlct'sche Fettbestimmnngsmethode bcstimmte Handcentrifuge wurde zur 

Prnfnng anfgcstcllt. Ueber die in dcr Milch vorkommenden gasbildenden 

Baktericn wurdcn sehr ansgedchnte Arbeitcn dnrchgefuhrt. Nebenher kamen 

108 von answarts cingcsandte Milchprobcn mid Molkcreiprodnkte zur 

Untersnchnng. 

In dcr Mvlkerei wurde mil zwei Braun'schcn Geschwindigkeitsmessern 

verschicdcncr Art cine grotzere Anzahl von Bersuchen vorgenommen, die 

Mi'engc des bei hoheren mid bei tiefcren Warmegraden sich bildenden 

Centrifilgcnschlammes, sowic der Verlust der verschiedeneu Kasesorten bei der 

Reifnng fcstgestellt nnd eiu never Butterkueter auf seine Brauchbarkcit ge- 

prnft. Die bereits im Mnrz 1892 eingefiihrte Entrahmung der Milch bei 

70 Gr. C. Hat sich nach seder Nichtnng hin bewahrt. Ganz bcsondere Auf- 

inerksanckeit wird der technischen Buchfuhrung geschenkt, durch welche der 

gauze Molkereibetrieb an der Hand von Tabellen eingehend kontrvlirt wird. 

Die Hospitanten nnd Eleven der Anstalt erhalten taglich eine Stunde lang 

thcoretischen Unterricht nnd werden auherdem taglich zwei bis drei Stnnden 

in der Ilntersnchung der Bcilch, namentlich in der Ausfnhrung von Fett- 

bestimmungcn, im Laboratorium unterwiesen. Wahrend dreier Monate ar- 

beiten die Hospitanten den ganzen Tag ubcr im Laboratorium nnd er¬ 

halten die erfordcrlichen Anlcitungen. Die Anstalt wird hciufig von Jnter- 

esscnten besncht, denen die gesammte Betriebsanlage und die Laboratorinms- 

einrichtnng gezeigt wird. In mehreren Fallen verweilten Gutsbesitzer und 

Molkereipachter bis zu acht Tagen in Kleinhof-Tapiau, um kostenfrei die 

Handhabung des Soxhlet'schen Apparates und des.Lactokrits kennen zu 

lernen. Herr Geheimrath vr. Fleischmann besncht die Anstalt regelmahig 

wochentlich einmal, wahrend des Molkereiknrsns im August wochcntlich 

dreimal, und halt jedesmal einen einstiindigen Vortrag. Der Diligent der 

Versuchsstation halt ferner, sowcit es seine Zeit erlaubt, Vortrage in land- 

wirthschaftlichen Vcrsammlungen, veroffentlicht Aufsatze nnd Berichte nnd 

hat zahlreiche Anfragen in Molkereiangelegenhciten schriftlich und miindlich 

zu beantworten. 

Als Hospitanten verweilten in der Zeit vvm 1. Januar bis zum 

31. Dezember 1893 24 Herrcn an dcr Versuchsstation und Lehranstalt 

fur Molkcreiwescn zu Kleinhof-Tapiau, von denen 9 aus Ost- und West- 

prenszen, 8 aus anderen preuszischen Provinzcn und 7 aus dem Anslande 

stanunten. 

In der zu Kleinhof-Tapiau befindlichen Ncvlkereischnle des Ost- 

prenhischen Alilchwirthschaftlichen Vereins wurden vom 1. Januar bis 

,;»!!! 31. Dezember 1893 zwolf Eleven eingeschrieben, von denen 8 

ans Ostprenhen, je ciner aus Mecklenburg, Posen, Polen und Schweden 

stanunten. 
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Auf wiederholte Anregung und Befurwortung des Ostpreuhischen 

landwirthschaftlichen Centralvereins wurde mit Beginn des Winter- 

semesters 1879 die Landwirthschaftsschule in Heiligenbeil ins Leben 

gerufen. 

Diese Anstalt ist ein Uuternehmen des Kreises Heiligenbeil und steht 

unter unmittelbarer Aufsicht der Koniglichen Regierung zu Konigsberg, sowie 

mittelbar unter derjenigen des Herrn Ministers fnr Landwirthschaft, Domanen 

und Forsten. 

Der Ostpreuhische landwirthschaftliche Centralverein steht mit der 

Leitung der Landwirthschaftsschule insofern in Verbindung, als derselbe ein 

Mitglied in das Kuratorium der Anstalt entsendet. 

Der gegenwartige Direktor der Anstalt ist Herr Or. Grosse. 

Die Anstalt besteht aus 3 Vorschul- und 3 Fachklassen. Von Ostern 1893 

ab ist als fremde Sprache nur Franzosisch obligatorisch. In der Vorschule 

besteht auherdem noch ein fnkultativer Unterricht im Lateinischen. Mit dem 

Turnunterricht ist eine fakultative Ausbildung im landlichen Feuerloschwesen 

verbunden. 

Am Schlusse des Jahres 1892 besuchten die Anstalt 107 Schuler, 

von denen 56 der Fachschule und 51 der Vorschule angehorten. — Seit 

ihrem Bestehen find 90 ausgebildete Schuler, darunter 2 Auslander, mit dem 

Zeugnih der Reife und der Verechtigung zum einjahrigen freiwilligen 

Militardienst zur Entlassuug gelangt. 

Bereits am 21. Februar 1846 beschaftigte sich der Verwaltungsrath 

des Centralvereins mit der Einrichtung einer Ackerbauschule auf dem 

Stiftsgute Spitzings im Landkreise Konigsberg. Die v. Kowalski'sche 

Familien-Stiftung umfatzt das 11 Hufen (191,11 Hektar) grohe Gut 

Spitzings und verfugte damals uber ein Vermogen von einigen 20000 Thlr. 

Diese Stiftung stand ursprunglich unter Verwaltung der Konigl. 

Regierung in Konigsberg und hatte ihren Zweck bis dahin in der Art 

zu erreichen gesucht, dah sie Kinder von Leuten armsten Standes aufnahm, 

dieselben bis zum 14., hochstens 16. Jahre ernahrte und unterrichten lich, 

wo diese dann sich irgend einen Beruf erwahlten, bald ein Handlverk lernten, 

bald in Dienste traten, kurz nicht ferner sich einzig dem landwirthschaftlichen 

Gewerbe widmeten. Mithin erflillte die Stiftung nur den einen Zweck, sie 

war eine Erzichungsanstalt von armen Kinderu, ohne dag sie der Land¬ 

wirthschaft nutzte. Seitens des Konigsberger landwirthschaftlichen Vereins 

wurde daher die Idee augeregt, ob denn dies Jnstitut nicht zu einem der 

Landwirthschaft niitzlichen umgcschaffen werden konne, und es wurden in 

dieser Bezichung Unterhandlungen niit der Koniglichen Regierung angeknupft. 

Die Kouigliche Regierung verhielt sich zu dem Wunsch, in Spitzings 

neben der Erzichungsanstalt eine Ackerbanschnle eiuzurichten, entgegenkommend 
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mtb ersuchte die Centralstelle um Einreichung eines vollstandigen Planes zu 

ciner verbesscrten Einrichtung der Erziehungsanstalt in Spitzings. 

Auch das Landes-Oekvnomie-Kollegium erklarte sich drei Jahre spater 

(1849) damit einvcrstanden, das; das Curatvrium der Stiftung Spitzings die 

Einrichtungskosten der Ackerbauschnle ubernehme; ferner hatte das Kollegium 

im Hinblick anf die bereits hiezn erklarte Bereitwilligkeit die Bewilligung 

van 700 Thlr. Jahreszuschutz zur Unterstutzung der Anstalt beim Minister 

dcs Jnnern beantragt. Die Centralstelle wurde beauftragt, im Betreff des 

zn entwerfenden Unterrichtsplanes und der Wahl des Direktors sich mit der 

Koniglichen Regicrung in Verbindung zu setzen und das Nothige zu 

veranlassen. 

Die Einrichtung der Baulichkeiten in Spitzings uberlieh das Landes- 

Oekonomie-Kollegium dem Kuratorium der Anstalt. 

Der vom Generalsekretar Ruder ausgearbeitete Lehrplan wurde dem 

Landes-Oekonomie-Kollegium ubersandt und dabei vorgeschlagen, die Leitung der 

Anstalt bis zu ihrer vollstandigen Entwickelung dem Generalsekretar Ruder, 

der mit Spitzings angrenzend wohnte, nach wie vor zu ubergeben, da es 

voraussichtlich inzwischen gelingen werde, in dem Stellvertreter, den sich 

Herr Ruder an Ort und Stelle in Spitzings halten sollte, einc geeignete 

Personlichkeit fur die spatere Leitung der Anstalt zu finden. 

Die Verbindung der Ackerbauschnle mit der Erziehungsanstalt zn 

Spitzings wurde von Sr. Majestat dem Konig genehmigt, und die Anstalt 

am 1. Januar 1852 mit 4 Freischulern und 2 Pensionaren eroffnet. 

Unter Leitung des Direktors Wollermann nahm die Ackerbauschnle 

in Spitzings bald einen erfreulichen Aufschwung. — Dieselbe wurde und wird 

noch vorzugsweise von Sohnen bauerlicher Besitzer, landlicher Volksschullehrer 

oder sonstiger Landbewohner besucht. 

Im Jahre 1870 wurde statt des bis dahin dreijahrigen ein zwei- 

jahriger Lehrkursus mit vergroherter Schulerzahl und mehr Lehrstuuden ein- 

gefuhrt. Es wurden Einrichtungen getroffen, autzer den etatsmatzigen 

12 Freizoglingen und 6 Pensionaren noch weitere 6 Pensionare aufnehmen 

zu konnen. 

Die Zoglinge erhalten in der Anstalt Wohnung, Bekostiguug, Be- 

leuchtung und in vorkommenden Krankheiten arztliche Hilfe. 

Nebcn den Unterrichtsstunden find die Ackcrbauschuler mit praktischen 

Arbciten anf dem Felde, im Stalle, der Schmiede, Schirrkammer rc. be- 

schastigt. Das Borhandensein von Ackergerathen der verschiedensten Art 

svwie ausgefiihrte Melivrationen, zn denen die, wenn auch wegen der theuern 

Arbeitslvhne nur in beschranktem Mafze vorgcnommenen Drainirungsarbeiten 

gehoren, warcn tvillkommene Lehrmittcl bei diesen Arbeiten. Bcsonders 

werden die Meliorationsarbeiten, an denen sich die Zoglinge mitarbeitend 
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betheiligten, denselben ein Werthvoller Wegweiser in ihrer kiiuftigen praktischen 

Lausbahn sein. 

Die Ackerbauschulc in Spitzings steht gegenwartig unter Leitung des 

Direktors Untermann nnd wurde im Jahrc 1892, iiber welches uns die 

letzten Nachrichten vorliegen, von 24 Schulern besucht; von 20 dieser 

Schuler betrciben die Eltern Landwirthschaft, nnd nur die Eltern von 

4 Schulern gehorcn cinderen Berufsarten an. 

Die Anstalt hat in der Zeit ihres Bestehens 373 ausgcbildete Schuler, 

darunter 1 Auslander entlassen. 

Seit dem 1. Oktober 1874 bestcht in Altstadt bei Gilgenburg 

unter Leitung des Herrn Menna, des Besitzers von Altstadt, eine weitere 

Ackerbauschulc. — Die Gutswirthschaft umfaht eine Flciche von 139 har 
von welcher uber ein Vicrtcl auf Wiesen entfallt. Ursprunglich fur 

12 Zoglinge nnd 4 Freischiiler eingerichtet, erfuhr die Anstalt im Jahre 1878 
eine Erweiterung auf 18 Stcllen fur Zoglinge nnd 6 Freistellen. Im 

Jahre 1892 war die Anstalt von 19 Schulern, deren Eltern die Land¬ 

wirthschaft betreiben und von 4 Schulern, deren Eltern anderen Berufs- 

standen angehoren, zusammen also von 23 Ackerbauschulern besucht, unter 

denen sich 6 Freischiiler und 5 mit ermatzigtem Schulgeld befanden. Bis 

zum Schlusse des Jahres 1892 hat die Anstalt 176 ausgcbildete Schuler, 

darunter 1 Auslander entlassen. 

Beide Ackerbauschulen ressortiren von der Provinzial-Verwaltung, 

welche zu denselben Ilnterhaltungs-Zuschiisse von 6000 bezw. 6300 Mk. 

jahrlich leistet. 

In der Sitznng des Verwaltungsraths der Centralstelle am 23. Juni 

1855 gelangte ein gemeinschaftlicher Autrag der landwirthschaftlichen Vereine 

zu Braunsberg, Pr. Holland und Heilsberg zur Verhandlung, durch welchen 

verlangt wurde, das; ein Kommissarins zur zweckmiihigen Einrichtung von 
Banerwirthschaften angestcllt und aus Mitteln des Centralvereins besoldet 

werde. „Es ware endlich an der Zeit, das noch fast durchgehend in jenen 

Wirthschaften besteheude Dreifclder-Systein aufzuheben und cine gcregelte 

Schlagwirthschaft einznfiihren. Die bauerlichen Bcsitzer in berezten Kreisen 

seien weder intelligent, noch euergisch gcnug — sclbststandig diesen Wechsel 

ansfiihren zu kounen. Es kiime darauf an, das; ein wirklich umsichtiger und 

praltischer Maim ihueu bei dicseiu uicht leichten Geschaftc mit Rath nnd 

That beistailde." 

Der Verwaltungsrath bewilligte zur Vcsvldung eincs Kommissarius 

zur zweckmahigen Einrichtung bauerlicher Wirthschaften pro 1855 

100 Thaler uud pro 1856 300 Thaler. — In Bezug auf den weiteren 

Berlauf dieser Augelegeuheit erfahrcn Nur aus den landwirthschaftlichen Jahr- 

biichern nur, das; die pro 1855 bcivilligtcn 100 Thaler verwcndet Worden 
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filth; cS U'irb jedoch nicht daruber berichtet, ill wclcher Art Ulld mit welchem 

Erfolge dies geschehcn ist. 

Jin Jahrc 1863 lvurde von dem damaligm Administrator in Waldau 

nnd spatercn Dircktvr dcs landwirthschaftlichen Jnstitnts, Professor Or. Frei¬ 

herr n von der Gvltz — jetzt in Jena — die Errichtung landwirthschast- 
lichcr Fortbildnngsschnlen im Anschluh an die liindlichen Elementar- 

vder Bolksschulcn angcregt. 

Die landwirthschaftlichen Fortbildnngsschnlen sollten die Auf- 

qabe haben, die Svhne kleiner Grnndbesitzer, ohne sie dem heimathlichen 

Hcerde zu entrcihen nnd ohne ihnen erhebliche Kostcn aufzulegen, in den Stand 

zn setzen, spiiter einmal ihr Besitzthum nach rationellen Grnndsatzen zu 

bcwirthschaftm. Es sollte dies geschehen durch besonderen Unterricht, 

welchcr in den einzelnen Dorfern von den bereits vorhandenen Schnllehrern 

ertheilt wird, Weil ein Fortsenden der Kinder nach auswartigen Anstalten 

oder die Anstellung eines besonderen Lehrers zu hohc Kosten verursachen 

wiirden. Alls demselben Grunde sollte der Unterricht nnr theoretisch sein, 

denn eine praktische Unterweisung im liindlichen Betrieb setzc ebenfalls kost- 

spielige Hulfsmittel voraus. 

In den landwirtschaftlichen Fortbildnngsschnlen sollte der in der Dorf- 

schule begonnene Unterricht fortgesetzt werden mit besonderer Riicksicht auf 

den klinftigen landwirthschaftlichen Beruf der Schuler. Man rechnete anf 

den Besnch derjenigen jungen Leute, welche eben die Elementarschule ver- 

lassen hatten, also in einem Alter von etwa 14—16 Jahren standen. Es 

durften aber anch die altesten Elementarschiiler schon an diesem Unterricht Theil 

nehmen. Derselbe sand vorzugsweise nnr im Winter an einigen Abenden 

in der Woche statt, weil im Sommer die der Elementarschnle entwachsenen 

Bauernsohne den ganzen Tag in der viiterlichen Wirthschaft beschiiftigt zu 

sein pflegen. 

Die Unterrichtsgegenstande warm znniichst die Elementar- 

fiicher, in welchen die Schuler wetter fortgebildet nnd derm Anwendbarkeit 

auf das landwirthschaftliche Gewerbe ihnen gezeigt werden sollte. Es 

handeltc sich dabei nammtlich um Schreiben nnd Rechnen. Die land¬ 

wirthschaftlichen Fortbildnngsschnlen sollten ihre Zoglinge nicht nnr im 

vrthographischen Schreiben liben nnd befestigen, sondern sie sollten densclben 

auch lehren, ihre Gedankm selbststcindig in einfacher Form zn Papier zu 

bringen, Geschaftsbriefc zu schreiben, Vertrage aufznsetzcn u. s. w. 

Im Rechnen sollten die Schiller die vier Species mit benanntm nnd 

imbeiianiitm, in ganzen nnd gebrochenen Zahlen vollkommen handhaben 

kvnncn. 

Die Fvrtbildnngsschule sollte ferner ihren Zoglingeli auch lehren, 

Ertragsberechnungen einzelner Wirthschaftszlveige nnd der ganzen Wirth- 
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schaft richtig aufzustellen, die Diingererzeugung und den Diingerbedarf an- 

nahernd zu bestimmen, die nothigc Futtermenge fur einen gewissen Viehstand 

zn ermitteln u. s. w. 

Jm Anschlusz hieran sollten die Schuler auch lcrnen, den Jnhalt aller 

einfnchen regularcn Figurcn und Kiirper zu berechnen, so dah es ihnen 

spaterhin moglich ware, ein Stuck Landes von bestimmter Grope abstecken, 

den Quadratinhalt eines Fuhbodens oder einer Wand anzugeben, das 

Kubikmah eines Banmstammes, Balkens, einer Scheune u. s. w. ausfindig 

zn machen. 

Hand in Hand mit dem Unterricht in den Elementarfachern sollte 

der in der Landwirthschaft und in den Naturwissenschaften gehen. 

„Der landwirthschaftliche Unterricht sollte znr Hauptsache in den 

Fortbildungsschulen gcmacht werden, welchem sich dann die Unterweisung 

im Lesen und in der Orthographic, die Stillibungen und das Rechnen 

naturgematz anzuschlietzen hatten. Der landwirthschaftliche Unter¬ 

richt sollte nicht zu sehr ins Einzelne gehen und durfte sich am aller- 

wenigsten auf cine wissenschaftliche Begrlindnng der aufgestellten Normen 

einlassen; aber eine einfache Beschreibung der einzelnen Bodenarteir und 

ihres Verhaltens zu der Bearbeitung, znr Dlingung, zum Ackerbau, der 

verschicdenen Gewachse, eine Auseinandersetzung der Eigenschaften und besten 

Kulturart der landwirthschaftlichen Pflanzen, eine Belehrung liber die zweck- 

mahigste Futterung, Pflege und Ziichtung der landwirthschaftlichen Haus- 

thiere u. s. w. sollte gelehrt werden." 

„Der landwirthschaftliche Unterricht sollte sich auf den naturwissen- 

schaftlichen grunden. Den Schulcrn sollte klar gemacht werden, welchen 

Einfluh Licht, Lust, Marine, Feuchtigkeit auf den Diinger, den Boden und 

die Vegetation ausiiben, sie sollten einige Grundbegriffe von dem Wachs- 

thum und der Ernahrung der Pflanzen erhalten, sie sollten den inneren und 

autzeren Ban der Haussaugethiere sowie die Funktionen von deren wichtigsten 

Organen kcnnen lernen. Ihnen diese Kenntnisse auf zweckmahige Weise bei- 

zubringen, sei freilich nicht ganz leicht, weil es grohe Vorsicht erforderte, um 

den Schulcrn nicht durch unverdauliche Gelehrsamkeit den Kopf zu verwirrcn 

statt sie aufzuklaren. Aber es sei moglich, den richtigen Mittelweg nine 

zu halten und es miisze jedem Schullehrer gelingen, der es uberhaupt ver- 

stcht, sciuc Kenntnisse anf eine allgcmein verstandliche Weise wiederzugeben"; 

so auszerte sich Or. Freiherr von der Goltz liber die geplaute Einrichtung 

derartiger Schulcn. 

Der Verwaltnugsrath beivilligtc Hcrrn von der Goltz znr Einrichtung 

voii landivirthschaftlichcn Fortbildungsschulen 1863 60 Thaler, welche theils 

zur Anschaffung geeigneter Lehr- und Lesebucher, theils znr Hvnorirung der 

den Unterricht ertheilenden Elcmeutarlehrer bestimmt waren. Zunachst warden 
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sn>ci laudwirthschaftliche Fortt'ilbungsschulen, die eine in Neuendorf bei 

Gerdanen mid die andere in Waldau bei Konigsberg eingerichtet, von 

denen die erstere von 17 Schulern, fast durchweg bereits erwachsenen 

Banernsvhncn, die zweite von 16 noch im schulpflichtigen Alter stehenden 

Arbeitersohuen besucht wnrde. — Jede dieser beiden Fortbildungsschulen 

hattc daher, was die Schuler anbetrifft, einen eigenartigen von dem der 

andercn Schule nbweichenden Charakter. — Im Jahre 1864 erhohte der 

Verlvaltungsrath die Subvention fur Fortbildungs-Schulen auf 120 Thaler 

und 1866 auf 150 Thaler, nachdcm inzwischen 7 weitere Fortbildungs- 

Schulen ins Leben gerufen waren, so datz im Ganzen 9 solcher Schulen 

bcstauden. Zu diesen traten im folgenden Jahre 3 neue Schulen hinzu, 

wahrend 2 Fortbildungsschulen eingingen. — In den 1865/66 bestehenden 

zehn landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen erhielten nach dem Bericht des 

vr. Freiherr von der Goltz-Waldau 155 Schuler (darunter 24 Madchen) 

Unterricht. Hiervon waren 76 unter, 79 liber 14 Jahre alt; 71 Schuler 

waren Kinder landlicher Arbeiter, 84 Sohne kleiner Grundbesitzer. — Von 

den letzteren waren vorzugsweise 6 Schulen. von den ersteren vorzugsweise 

4 Schulen besucht. 

Am 10. Oktober 1866 bewilligte der Verwaltungsrath 20 Thaler zum 

Ankauf von 100 Exemplaren eines vom Lehrer Besmohu in Waldau ver- 

fahten Rechenbuchs und setzte eine Pramie von 200 Thaler fur das beste, 

sich zum Unterricht in den Fortbildungsschulen eignende Lehrbuch der Land- 

wirthschaft aus. — Im Winter 1866/67 kamen 6 Fortbildungsschulen neu 

hinzu, wahrend 2 der bestehenden eingingen, so dah 14 Schulen bestauden, 

welche von 211 Schulern besucht wurden, worunter sich 139 Bauersohne 

und 72 Sohne von Arbeitern, kleinen Handwerkern u. s. w. befanden. Mit 

Rucksicht auf die vermehrte Zahl der Schulen erhohte der Centralverein 

durch Verwaltungsraths-Beschluh vom 9. Oktober 1867 die fur diesen Zweck 

bestimmte Beihiilfe auf 180 Thaler und bewilligte auherdem Herrn v. d. Goltz 

zu Revisionsreisen 50 Thaler. — In Folge eines von der ostpreuhischen 

landwirthschaftlichen Centralstelle an den Herrn Minister fur Landwirthschaft 

gerichteten Antrages, den landwirthschaftlich-naturwissenschaftlichen 

Unterricht bei den Schullehrer-Seminarien einzufuhren, war Pro¬ 

fessor von der Goltz in Gemeinschaft mit dem Schulrath Bock von dem 

Minister beauftragt Worden, einen landwirthschaftlichen Unterrichtsplan stir 

die Schullehrer-Seminarien auszuarbeiten, welcher nach seiner Fertigstellung 

die Gcnchmigung des Ministers erhielt. Als praktische Folge dieser Arbeit 

fanden bereits im Sommer 1867 landwirthschaftliche Lehrkurse fur 

Seminar- und Elementarschullehrer unter Leitung von Professor 

Or. v. d. Goltz stack. 

Ans das oben erwahute Preisausschreiben fiir ein fur Fortbildungs- 

schillen geeignetes „Landwirthschaftliches Lehrbuch" waren 7 Arbeiten 
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eingeliefert Worden, von denen jedoch laut Belanntmachung der Centralstelle 

vom 23. Mai 1868 keine Arbeit von der mit Prufung derselben beauftragten 

Kommission als des ausgesetzten Preises wurdig befunden wurde. 

Jm Winter 1867/68 setzten von den im Winter vorher bestandenen 

14 Schnlen nur 8 den Fortbildungs-Unterricht fort, zu denen 3 neue 

Schnlen hinzutraten, so das; 11 Fortbildungsschulen bestanden, von 19, die 

bis dahin uberhaupt eingerichtet Worden waren. — Die bestehenden Fort¬ 

bildungsschulen gruppirten sich hauptsachlich um die Landstadte: Gerdaucn, 

Barten, Pr. Holland, Kreuzburg und Zinten. 

Gelegentlich der Bewilligung der Staatsbeihulfen fur das Jahr 1869 

erklarte der Herr Minister fiir Landwirthschaft in dem Erlaf; vom 14. April 1869, 

„das; es unzulassig sei, einen Theil dieser Summen (der Staats¬ 

beihulfen) zum Zwecke der Fortbildungsschulen zu verwenden, da 

diese Anstalten zum Ncssort des Herrn Ministers fur die geistlichen, 

Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten gehoren." 

Gegen diese Verfugung beschlos; der Verwaltungsrath des Central- 

vereins nochmals bei dem Herrn Minister vorstellig zu werden; es ist jedoch 

nicht zu ersehen, mit welchem Erfolg dieses geschehen ist. 

Fiir das Jahr 1870 wurden 150 Thaler als Beihnlfe fur die Fort¬ 

bildungsschulen vom Verwaltungsrath bewilligt. 

Am 15. November 1870 erlieh die Konigliche Regierung, Ab- 

theilung fiir Kirchen- und Schulwesen in Konigsberg an sammt- 

liche Herren Landrathe, Kreis- und Lokal-Schulinspektoren eine durch die 

Kreisblatter veroffentlichte Verfugung, in welcher die genannten Behorden 

aufgefordert werden, den Lehrern, ohne anf dieselben einen Zwang aus- 

zuiiben, die Einrichtung von landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen, soweit 

dieses die Verhaltnisse und die Qualifikativn der Lehrer gestatten, zu 

empfehlen. — Diese Regierungs-Verfugung ist in Nr. 53 der Land- und 

forstwirthschaftlichen Zeitvng vom 31. Dezember 1870 mit dem Bemerken 

vervffentlicht, das; dieselbe geeignet sei, „einige Hoffnung fur das Empor- 

bltihen der trotz so vieler Muhen erst bis zum durftigsten Anfangskeime ge- 

diehenen landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen zu erwecken." 

Jnzwischen hatte die Ostpreuszische landwirthschaftliche Central¬ 

stelle nach den Preisschriften der Herren: Stein zu Alzenbach a. R. und 

A. Pich zu Lvuisenhof in Westpreuszen eine bei A. W. Kafemann in Danzig 

crschicnene Schrift: 

„Die Grundlchren der Landwirthschaft in volksthumlicher 

Darstellung fur Schille und Haus" 

zur Benutznng fiir die Erthcilung von Uuterricht in der Landwirthschaft 

in den landwirthschaftlichen Fortbilduugsschnlcn angcschafft, und Herr Pro- 
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herauSgegeben. 

Fur das Jahr 1871 erhvhte der Verwaltungsrath die Beihulfe fur- 

die Fvrtbildungsschulcn wicderum auf 180 Thaler. 

Rack) deiu Jahrcsbericht der Ostprcufzischen laudwirthschaftlichen Central- 

steUe pro 1872 wareu von deu am Schlusse des Jahres 1871 bestaudeneu 

14 Fortbilduugsschnlen einige eiugcgangen und durch andere ersetzt 

wordeu. Nur iu deu scltenen Fallen, in deneu sich innerhalb eines ge- 

schlosseucu Dorfgebiets die uothige Zahl von Schulern fund, und ein gliick- 

lichcs Zusanuncutreffen mil eiuem nach dieser Richtung hin befahigten, zu- 

clleich auch belicbten und anerkannten Lehrer statthatte, war der Befuch un- 

imtcrbrochen rege. In fast allen ubrigen Fallen waren schlechte Wege, 

duukle Abcnde und unangenehme Witterung als even so viele Storungen 

dcS Befuchs zu beklagen. 

Am 22. Januar 1873 fuhrte der Hauptvorsteher in der Verwaltungs- 

raths-Sitzung aus, das; trotz der Verdienste des Professors Dr. v. d. Goltz 

urn die Errichtung nnd den Bestand der im hiesigen Bezirk vorhandenen 

Fortbildungs-Schulen, diese Einrichtung bei der Ungnnst unserer Verhaltnisse 

doch keiuen rechten Fortgang nehmen wolle. Der Verwaltungsrath er- 

mahigte die fur diesen Zweck bestiminte Beihulfe auf 100 Thaler und be- 

schloh, das; nur solche Schulen fulwentionirt werden sollten, welche den an 

sie zu stellenden Anforderungen auch thatsachlich durch ihre Leistungen ent- 

sprachen. 

Nach dem Jahresbericht pro 1874 bestanden im Centralvereinsbezirk 

landwirthschaftliche Fortbildungsschulen nur noch ganz vereinzelt, die meisten 

derselben waren aus Mangel an geeigneten Lchrkraften und in Folge dessen 

aus Mangel an Theilnahme von Seiten der in Betracht kommenden land- 

lichen Bevvlkerung, sowie aus den deceits fruher ervrterten Grunden ein- 

gegangcn. — Vom Jahre 1874 ad bewarb sich nur noch ein Lehrer um 

Bewilligung einer Remuneration fiir Ertheilung von landwirthschaftlichem 

Fortbildungsuuterricht, und vom Jahre 1877 ad wurden Geldmittel fur 

diesen Zlveck voin Centralverein nicht mehr bewilligt. 

Jhren formellen Abschlus; sand die Angelegenheit der landwirthschaft- 

lichen Fortbildungsschulen durch den Erlatz des Herrn Ministers fiir 

die laudwirthschaftlichen Angelegenheiten vom 26. Juli 1877, 

welchen wir bei der groszen Bedeutung des liindlichen Bolksschulwesens fiir 

die Landeslultnr nachstehend in sxtsn80 wiedergcben. 

Der Erlah lantet: 

„„Deiil Vorstande iibersende ich beifolgend ein Exemplar der zwischen 

mir nnd den Herren Ministern des Jnnern nnd der geistlichen, Unterrichts- 

inid Aledizinnl-Angelegenheiten im vorigen Jahre vcreinbarten Grundziige 

fiir die Einrichtung liindlicher Fortbildungsschulen. Aus denselben ist er- 
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sichtlich, datz die landliche Fortbildungsschule zwar der Fachbildung zu Gnte 

kommen, nicht aber eine eigcntliche Fachschule, sondern eine im engsten An- 

schluh an den Elementarunterricht zu organisirende Schule sein soll. Hieraus 

und aus der in den allermeisten Fallen faktisch vorliegenden Nothwendigkeit, 

flir den Unterricht in der Fortbildungsschule die vorhandenen Lehrkrafte der 

Elementarschnlcn zu gewinnen, folgt von selbst, das; diese Schulen dem 

Nessort des Herrn Knltnsministers angehoren und von seinen Organen be- 

aufsichtigt und gefvrdert werden mussen. Ucber die Bedingungen, unter 

welchen landlichen Fortbildungsschulen aus dem Dispositionsfonds des 

Knltusministeriums Unterstutzungen gegeben werden konnen, ist nach einer 

mir gewordenen Mittheilung des Herrn Knltnsministers Folgendes fest- 

gestellt Worden: 

„Jn den Kreis derjenigen Fortbildungsschulen, welchen Unter¬ 

stutzungen bewilligt werden konnen, werden die landlichen Fortbildungs¬ 

schulen fur die mannliche Jugend gezogen. Als mahgebend fur die Er- 

richtnng dieser Schulen gclten die „Grundzuge fur die Einrichtung land- 

licher Fortbildungsschulen," welche die Herren Minister des Jnnern, der 

geistlichen und der landwirthschaftlichen Angelegenheiten durch gemeinsame 

Cirkular-Verfugung vom 2. Februar 1876 vorgeschrieben haben. 

Fur Fortbildungsschulen flir die mannliche Jugend, welche in Ge- 

miihheit dieser Grundzuge eingerichtet find, konnen Staatszuschusse aus dem 

Dispositionsfonds des Kultusministeriums bewilligt werden, wenn die Orts- 

gemeinde die Kosten fur Lokal, Heizung und Beleuchtung allein trligt und 

auszerdem aus den Mitteln der Gemeinde oder des Kreises ein Beitrag auf- 

gcbracht wird, welcher an Hohe dem erbetenen Staatszuschutz mindestens 

gleichkommt. Einnahmen aus etwaigem Schulgelde werden dabei nicht als 

Leistung der Gemeinde betrachtet, auch bleiben notorisch wohlhabende Ge- 

meinden von der Unterstutzung ausgeschlossen. 

Von diesen Bestimmungen kann nur unter Zustimmung des Herrn 

Finanzministers und in solchen Fallen abgewichen werden, wo fur die Ge- 

wahrnng eines Zuschusses ein hervorragcndes unterrichtliches oder politisches 

Jnteresse vorliegt." 

Neben der verdienstlichen Thatigkeit, welche die landwirthschaftlichen 

Vercine bis jetzt durch dircktes Jnslebenrufen und Unterstntzen von Fort- 

bildungsschnlcn, sowie durch Pramieuertheilung an die Lehrer solcher 

Schulen entfaltct haben, erwachst ihnen auf Grund dieser Bestimmungen 

nun die weitcre Aufgabe, durch ihren Einflns; als Verein und das persiin- 

liche Ansehen ihrcr Ncitglieder iibcrall, wo das Bcdurfuih nach Fort- 

bildungsschnlen besteht, die Gemeinden und Kreise zur Leistung der vor- 

geschriebenen Beitrligc zu bewegcn. Denn nur da, wo die Unterstutzung 

dieser Schulen und die Remunerativu ihrcr Lehrkrafte nicht auf gelegent- 

lichen Subventivnen und Pramien, sondern auf dauernden Verpflichtungen 
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mid Bewillignngen beruht, kann ouch eine bcutmtbe erfolgreiche Wirksamkeit 

bc‘5 Fortbilbungsunterrichts erwartet werben. Die Stellung ber an bas 

Knltnsministerium zu richtenben Antrage auf Staatsunterstutzung fur die 

von ben Gemcinben auf Veranlassiing ber landwirthschaftlichen Vereine zu 

errichtenben Fortbilbungsschulen wirb beu betrcsfeuden Gemeiuben zu uber- 

lasseu seiu. 

Jubeiu ich deni Vorstanbe anheimgebe, sich in alien die lanblichen 

Fortbilbungsschulen betreffenben Angelegenheiten nach biesen Bestimmungen 

richteu zu wollen, hege ich bas Vertrauen, datz Derselbe dieser wich-- 

tigcn Scite Seiner gemeinnutzigen Thatigkeit die vollste Aufmerksamkeit 

schcnken werbe."" 

Die dem Erlatz beigefiigten Grundzuge fiir die Einrichtung 

landlicher Fortbilbungsschulen haben folgenden Wortlaut: 

„Die lanblichen Fortbilbungsschulen haben die Aufgabe, die Volksschul- 

bildung ihrer Zoglinge zu befestigen, zu erglinzen und soweit sich die Mog- 

lichkeit dazu bietet, mit besonderer Riicksicht auf die lanblichen Gewerbe und 

den Betrieb ber Lanbwirthschaft zu erweitern. 

Bei bem Mangel gesetzlicher Unterlagen, auf Grund deren 

allein eine Nothigung zur Errichtung sowie zum Besuche solcher Schulen 

eintreten konnte und bei der grotzen Verschiedenheit der fur die Einrichtung 

derselben matzgebenden Verhaltnisse, als der raumlichen Ausdehnung und 

Bodenbeschaffenheit, der Schulbezirke, der Erwerbsverhaltnisse ihrer Be- 

wohner, des Zustandes ihrer Schulen, der Befahigung der an denselben be- 

schaftigten Lehrer ist eine Gleichformigkeit der lanblichen Fortbilbungsschulen 

Weber zu erreichen noch auch zu erstreben. Es mug vielmehr genugen, 

einige allgemeine Grundzuge fur dieselben vorzuzeichnen. 

1. Die landliche Fortbildungsschule kuupft unmittelbar an die Arbeit 

der Volksschule an, fie nimmt daher ihre Zoglinge in der Regel bald nach 

ihrem Abgauge von dieser auf und unterrichtet fie bis zum vollendeten 

scchszehnten oder siebzehnten Jahre. Ohne indetz strebsame Junglinge, welche 

sich der Schuldiszipliu unterwerfen, auch wenn sie schon alter find, von der 

Theilnahme am Unterricht auszuschlieszen. 

2. Die Volksschullehrer des Ortes find auch, soweit es irgend thun- 

lich ist, die Lehrer an der Fortbildungsschule, doch ist es nicht aus- 

gcschlossen, datz ausnahmsweise ein daflir besonders befahigter anderer Fach- 

mann den Unterricht ubernehme, und wird dies namentlich da zulassig 

scin, wo es sich um technische Gegenstande (oder in mehrstufigen Schulen 

um emen uber die Ziele der Volksschule hinausgehenden Unterricht) handelt. 

3. Lehrgegenstaude der lanblichen Fortbildungsschule bildcn: die 

Mnttcrsprache, Rechuen und Raumlehre, Naturkunde auf der Grundlage der 

Aiischauung und wo es angeht, des Experimentes, Erdbeschreibung und 

vatcrlandische Geschichte, Singen, Turnen, Zeichnen. 

7 
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Selbstverstandlich werden nicht alte blcfe Gegenstande neben einanber 
betrieben werden komien, sondern es wird eine Auswahl aus denselben zu 
treffen und ein Wechsel vorzunehmen sein. Welche Facher dabei vorzugs- 
weise berucksichtigt werden diirfen, hangt von der Vorbildung der Schuler, 
der Befahigung der Lehrer, den besonderen ortlichen Verhaltnissen und von 
der wochentlichen Stundenzahl ab. Es ist indetz in jedem Falle Gorge zu 
tragen, dasz die Fortbildungsschule nicht den Charakter einer Fachschule an- 
nimmt, sondern die Befestignng, Erganzung und Erweiternng der Volksschul- 
bildung und die Befestignng der sittlichen Tuchtigkeit als ihre Aufgabe betrachtet- 

4. Was die Zahl der wochentlichen Unterrichtsstunden angeht, so ist 
anzustreben, das; deren mindestens vier angesetzt und das; unter diese Zahl 
nur in den Gemeinden herabgegangen werde, wo die ortlichen Verhaltnisse 
dies unabweisbar fordern. 

5. Die Wahl der Schultage ist der Gemeinde bezw. den Schul- 
vorstanden zu uberlassen; wenn dieselben den Sonntag wahlen, so find die 
Stunden des Hanptgottesdienstes und, wo kirchliche Katechisationen mit der 
aus der Schule entlassenen Jngend eingefuhrt find, auch die fur diese be- 
stimmten Stunden vom Unterrichte freizulassen. 

6. Die landlichen Fortbildungsschulen stehen ■ unter der Aufsicht 
der Kvniglichen Regierung, in der Provinz Hannover der Konig- 
lichen Konsistorien des bezuglichen Bezirks beziehungsweise der in ihrem 
Auftrage handelnden Kreis- und Lokal-Schulinspektoren. Diese haben, wo 
es angeht, zu den Prufungen und zu Revisionen bewahrte Landwirthe des 
Bezirks und Mitglieder der Vorstande der landwirthschaftlichen Vereine 
hinzuzuziehen." 

In der Sitzung des Verwaltungsraths der landwirthschaftlichen 
Centralstelle am 24. April 1867 beantragte Herr Or. Freiherr v. d. Goltz 
die Anstellung eines landwirthschaftlichen Wanderlehrers, der sich 
der Leitung und Beanfsichtigung der Fortbildungsschulen unterziehen und 
den kleineren Besitzern bei Verbesserung ihrer Wirthschaften mit Rath und 
That zur Seite stehen solle. Der Verwaltungsrath erledigte diesen 
Antrag, ohne die Wichtigkeit der Sache zu verkeunen, durch Uebergang zur 
Tagesordnung, weil die Mittel des Centralvereins eine Ausgabe von etwa 
400 bis 500 Thalern als die Halfte der Unterhaltungskosten eines Wander¬ 
lehrers damals nicht gestatteten. 

Wiederum aus Antrag des Herrn v. d. Goltz beschloh jedoch der 
Verwaltungsrath am 15. Januar 1868 eine Petition an den nachsten 
Provinzial-Landtag zu richten. 

„Derselbe wvlle der Ostprenhischen landwirthschaftlichen Central¬ 
stelle jahrlich 800 Thaler aus drei Jahre zur Anstellung eines 
landwirthschaftlichen Wanderlehrers aus dem Provinziallandtags- 
Dispositionsfonds bewilligen." 
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Ucber diese Petition ging der Prvvinzial-Landtag auf Antrag des 

AuSschnsses 

„in Erwagung mangelnden provinziellen Jnteresses, sowie in Er- 

wagung der schwierigen Auswahl einer passenden Personlichkeit und 

der Ungewiszheit des Erfolges" 

zur Tagesordnung liber. 

Trotz dieses ablehnenden Bescheides beschloh der Verwaltungsrath mit 

der Anstellnng eines landwirthschaftlichen Wanderlehrers vorzugehen, nach- 

dem sich in dem fruheren Gutspachter Herrn Raabe eine Personlichkeit 

gcfunden hatte, welche den zu stellenden Anforderungen entsprach und sich 

bereit erklart hatte, die Funktionen eines Wanderlehrers gegen ein Jahres- 

gchalt von 400 Thlr. zu ubernehmen. — Der Herr Minister wurde ge- 

beten, die Halfte dieses Gehalts auf Staatsfonds zu ubernehmen. 

Herr Raabe gab jedoch wegen des zu geringen Gehalts und Weil er 

in eine Privat-Stellung eintrat, die Wanderlehrerstelle nach kurzer Zeit 

wieder auf. 

Der Verwaltungsrath beschloh nunmehr am 1. Mai 1869 das Gehalt 

eines neu anzustellenden Wanderlehrers auf 800 Thaler jahrlich festzusetzen 

und den Herrn Minister zu bitten, die Halfte dieses Gehalts mit 400 Thalern 

als Staatsbeihulfe zu gewahren. Fur den Fall, dah der Minister diese 

Beihulfe nur in der fruher erbetenen Hohe von 200 Thalern bewilligen 

sollte, beschloh der Verwaltungsrath den Zuschuh des Centralvereins bis 

600 Thaler zu erhohen. 

Am 29. September 1869 stellte der Verwaltungsrath den fruheren 

Rittergutsbesitzer Spaeth aus Jankowitz, Kreis Osterode, als Wander- 

lehrer fur das Jahr vom 1. October 1869/70 mit einem Gehalt von 

800 Thalern an. 

Herr Spaeth wandte seine Thatigkeit zunachst den landwirthschaft¬ 

lichen Fortbildungsschulen zu und regie in landwirthschaftlichen Versamm- 

lungen zu deren Besuch an, rief im Kreise Heilsberg eine Anzahl landwirth- 

schaftlicher Ortsvereine ins Leben, welche zum Theil noch jetzt bestehen, trat 

sodann fur die Errichtung einer Ackerbauschule in Heilsberg ein, welches 

Project vielen Beifall sand und langere Zeit verfolgt wurde, dann aber auf- 

gegeben werden mujzte, und vermittelte die Einrichtung einer Kaserei im 

Dorse Deutschendorf bei Muhlhausen. — Der Unternehmer verpflichtete sich 

in den Milchlieferungs-Kvntrakten, die Milch zu einem Durchschnittspreise 

von 9 Pf. (= 7^2 Markpfennige) pro Quart anzukaufen. 

Der Herr Minister hatte den beantragten Zuschuh zu dem Gehalt des 

Wanderlehrers geleistet, und der letztere setzte seine Thatigkeit bis zum 1. Sep¬ 

tember 1873 fort, an welchem Tage derselbe aus seinem Amte nach vor- 

heriger scinerseits erfolgter Kundigung ausschied, Weil sich ihm eine materiell 

erhcblich giinstigere Privatstellung darbot. 

7* 
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Der Verwaltungsrath beschloh a>n 23. August 1873 die Stelle des 
Wunderlehrers wieder zu besetzeu, sobald sich eine fur dieselbe geeignete Per- 
soulichkeit gefunden haben werde. Das Gehalt sollte auf 1000 Thaler 
festgesetzt werden, wenn der Staat dazu 500 Thaler oder event, auch 
nur 400 Thaler hergeben wurde. In der Sitzung am 22. Januar 1874 
nahm der Verwaltungsrath indesseu von der Anstellung eines landwirth- 
schaftlichcn Wanderlehrers vorlaufig und bis sich iibersehen lasse, das; die 
Kasse die Berpflichtung der Gehaltszahlung auch mehrere Jahre hintereiu- 
ander werde erfullen kouuen, Abstand. Nachdem jedoch der Minister fur 
diesen Zweck eine erhvhte Staatsbeihulfe in Aussicht gestellt hatte, wurde 
diese ^ Angelegenheit wiederum anfgenommen, und Herr Kuhr, bis dahin 
Kantor und Kirchschullehrer in Porschken, zum landwirthschaftlichen Wander- 
lchrer berufen. Herr Kuhr trat sein Amt am 16. Januar 1875 an; dem- 
selben wurde zuuachst der landrathliche Kreis Fischhausen uberwiesen und 
ihm stir seine Thatigkeit folgende Aufgaben gestellt: 

1. sich mit den landwirthschaftlichen Verhaltnissen der kleineren Besitzer 
eingehend bekannt zu machen und nach vorherigem Einvernehmen 
mit den Vorstanden der landwirthschaftlichen Vereine oder mit 
einzelnen angesehenen Laudwirthen Versammlnngen anzuberaumen, 
in welchen er, anknupfend an bestehende Verhaltnisse und vor- 
gefundene Mangel in gemeinverstandlicher Sprache Vortrage iiber 
die naturwissenschaftlichen Grundlagen des landwirthschaftlichen 
Betriebes halten, zu wirthschaftlichen Verbesserungen, zu genossen- 
schaftlichen oder gemeinschaftlichen Unternehmungen, zur Bilduug 
landwirthschaftlicher Vereine anregen, und auf an ihn gerichtete 
Fragen Ausknuft und Rath ertheilen sollte; 

2. hatte der Wanderlehrer an solchen Orten, wo die Vorbedingungen 
zu einer gedeihlichen Entwickelung und geeignete Lehrkrafte vor- 
handen find, die Gruudung von Fortbildungsschulen zu befordern, 
die bestehenden Fortbildungsschulen zu besuchen und sich uber deren 
Erfolge zu iuformiren; 

3. wurde es als eine hervorrageude Aufgabe des Wanderlehrers ange- 
seheu, sich mit den einzelnen Besitzern in Verbindung zu setzen und 
ihnen bei Wirthschaftsverbesserungen mit Rath und That zur Seite zu 
stehen, also beispielsweisc ihnen bei Einrichtung einer geordneten 
Fruchtfolge und der hierzu erforderlichen Schlageintheilnng, bei Ent- 
uud Vewasserungs-Aulagen, Eiuflihruug einer rationellen Viehhal- 
tung rc. behiilflich zu sein, ohne hicrfiir eiu besouderes Honorar be- 
anspruchen zu diirfen. 

Nachdem Herr Kuhr, der sich uvch gegenwartig in seiner Stelluug 
befindet, eiuige Jahre mit gutem Erfolge als landwirthschaftlicher Wauder- 
lehrer thatig gewesen war, fasste der Ceutralverein die Errichtung zunkichst 
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riuer landwirthschaftlichen Winterschule ins Auge, um dem stets empfnndenen 

Bediirfnih, den Slihnen von bauerlichen Besitzern eine bessere Fachbildung 

als cs bis dahin moglich gewesen war. und durch die landlichen Fort- 

bildnngsschnlen erreicht werden konnte, zu verleihen, Rechnnng zn tragen. 

Nachdem sich auf den Antrag des Vereins Gerdauen der Ver¬ 

waltungsrath am 25. September 1878 fur die Zweckmahigkeit der Er- 

richtnng landwirthschaftlicher Winterschnlen im Princip erklcirt hatte, wurden 

znnachst durch Vermittelung des Herrn Knhr Erhebnngen uber die hierbei 

in Betracht kommenden Verhaltnisse in Braunsberg angestellt. Dieselben 

fielen beziiglich der Lehrkrafte nicht ungiinstig ans, dagegen erklarte die 

Stadt, wegen ungunstiger Lage ihrer finanziellen Verhaltnisse der Schnle 

eine materielle Unterstiitzung nicht angedeihen lassen zu konnen. 

Auf Antrag des landwirthschaftlichen Vereins Wehlau wurden hierauf 

mit dem Magistrat dieser Stadt Verhandlungen angeknupft, welcher sich 

erbot. die erfvrderlichen Lvkalitaten und Lehrmittel fur die Schule herzugeben. 

Die Errichtung der landwirthschaftlichen Winterschule zu 

Wehlau wurde am 9. Mai 1879 vom Verwaltungsrath mit der Direktive 

beschlossen, 

„dah die Schuler auch wirklich mit solchen Kenntnissen 

ausgerustet wurden, welche sie im praktischen Leben ver- 

werthen konnten." 

Die Winterschule in Wehlau wurde am 6. Oktober 1879 eroffnet; 

der erste Kursus war von 23 Schulern besucht. 

Seit ihrem Bestehen bis Ende 1893 ist die Schule in 15 Winter- 

kursen von 525 Schulern besucht worden, von denen 200 Schuler den zwei- 

jahrigen Kursus durchgemacht haben. Die Durchschnitts-Frequenz betrug 

fur jeden Winterkllrsus 35 Schiller. 

Zum 1. Januar 1885 wurde in der Person des Herrn Volprecht 

ein zweiter landwirthschaftlicher Wanderlehrer mit dem Wohnsitz in Allenstein 

bernfen. Derselbe war jedoch aus Gesundheitsrucksichten genothigt, sein 

Amt nach dreimonatlicher Thatigkeit wieder aufzugeben. — Die Stelle 

blieb vorlaufig unbesetzt, und erst am 3. September 1886 wurde Herr 

Or. Gisevius zum Wanderlehrer vom Verwaltungsrath erwahlt. 

Nachdem die Stadt Braunsberg ihre fruhere ablehnende Haltung auf- 

gcgcben und ein opferwilliges Entgegenkommen bewiesen hatte, wurde im 

Jahre 1887 die Einrichtung eincr landwirthschaftlichen Winterschule in 

Braunsberg beschlossen, welche unter Leitung des Dr. Gisevius am 

17. Oktober 1887 ihren ersten Winterkursus mit 34 Schulern begann. 

Herr Dr. Gisevius gab 1888 seine hiesige Stellung auf, um als 

landwirthschaftlicher Fachlehrer an der Landwirthschaftsschule zu Dahme 

einzutreten. 
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Die Settling der landwirthschaftlichen Winterschule in Braunsberg 
ging vom 1. Oktober 1888 auf den gegenwartigen Dirigenten, Herm Wander¬ 
lehrer Manitius iiber, welcher bereits seit dem 1. April desselben Jahres 
ini hiesigen Bezirk thiitig gewesen war. 

Die Winterschule in Braunsberg ist seit ihrem Bestehen bis Ende 1893 
in 7 Wiutcrkursen von 226 Schiilern, oder durchschnittlich jahrlich von 
32 Schiilern besucht warden; 52 Schuler machten den zweijahrigen Kursus durch. 

Am 14. Juli 1888 wurde vom Verwaltungsrath die Errichtung einer 
landwirthschaftlichen Winterschule in Allenstein beschlosseu und 
zum Dirigenten derselben, sowie zum landwirthschaftlichen Wanderlehrer der 
bisherige landwirthschaftliche Fachlehrer an der Ackerbauschule zu Baders- 
leben Herr Amand Fischer berufen. Die Winterschule in Allenstein 
wurde am 2. November 1888 mit 14 Schiilern erosfnet. 

Am 1. April 1890 gab Herr Fischer seine hiesige Stelle auf, um die 
Direktion der Ackerbauschule in Badersleben zu iibernehmen. Zu seinem 
Nachfolger wurde Herr Landwirthschaftslehrer Luberg erwahlt, welcher seine 
Stellung am 1. Oktober 1890 antrat und dieselbe noch gegenwartig bekleidet. 

Die landwirthschaftliche Winterschule in Allenstein ist seit 
ihrem Bestehen in 6 Winterkursen von 120 Schiilern oder durchschnittlich 
von 20 Schiilern pro Kursus besucht warden; 35 Schuler absolvirten den 
zweijahrigen Kursus. 

Sammtliche 3 Winterschulen des Centralvereins warden seit ihrem 
Bestehen in 28 Winterkursen zusammen von 875 Schiilern, fast ausschliehlich 
Sohne von bauerlichen Besitzern bezw. anderen Landwirthen, besucht, von 
denen 287 Winterschiiler den vollstandigen Kursus wahrend zweier Winter 
durchmachten. — Wahrend des Sommerhalbjahres bezw. nach ihrem Aus- 
ritt aus der Winterschule find die jungen Leute in den Wirthschaften ihrer 
Water oder als landwirthschaftliche Beamte in anderen Wirthschaften thatig. 

Die landwirthschaftlichen Winterschulen find Unternehmuugen des Ost- 
preuszischen landwirthschaftlichen Centralvereins, zu denen die Provinzial- 
Werwaltung eine Beihilfe von 1200 Mk. jahrlich stir jede Schule gewahrt. 

Jede Schule wird von einem landwirthschaftlichen Wanderlehrer, der 
gleichzeitig den Fachunterricht ertheilt, geleitet, wahrend der Unterricht in den 
Hilfsfachern von einer Anzahl Lehrern und anderen hierzn geeigneten Per- 
sonlichkeiten gegen ein miisziges Honorar in dankeuswerther Weise ertheilt wird. 

Jede Winterschule stcht unter der Aufsicht eincs aus 5 Mitgliedern 
bestehenden Kuratvriums, wahrend die Oberaufsicht iiber sammtliche 
Schulen durch den Wvrstand des landwirthschaftlichen Central¬ 
vereins ausgeiibt wird. 

Der Organisations- und Lchrplan der landwirthschaftlichen 
aur..terschnlen ist diesem Bericht im „Anhaug" als Anlage I beigefiigt. 
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In Folge der crheblich erweiterten Aufgaben des Centralvereins wnrde 

am 1. Oktvber 1891 in der Person des Herrn Dr. Bo eh me ein land- 

wirthschaftlichcr Wanderlchrer berufen, welcher die Aufgabe hat, als Assistent 

des Generalsekretlirs thatig zu sein und in den landwirthschaftlichen Zweig- 

vereinen Vortrage zn halten. 

Um anch der polnisch sprechenden landlichen Bevolkerung der sudlichen 

Kreise des Centralvereinsbezirks die Friichte einer praktisch geubten Wander¬ 

lchrer-Thatigkeit znganglich zu machen, wilrde ferner am 1. Oktober 1893 

der der polnischen Sprache machtige Landwirthschaftslehrer Herr Dr. Froh- 

wein als Wanderlchrer berufen. Demselben find bis auf Weiteres die 

landrathlichen Kreise Neidenbnrg und Ortelsburg als Wirkungskreis liber- 

wicsen Worden. Znr Besoldung der landwirthschaftlichen Wanderlchrer ge- 

wahrte der Herr Minister pro 1894/95 eine Staatsbeihulfe von 17000 Mk. 

Als Wanderlehrer fur Obstbau ist seit dem 1. Februar 1893 

Herr Obergartner Kotelmann angestellt, welcher folgende Aufgaben zu er- 

fiillen hat. 

Der Wanderlehrer fur Obstbau hat es ubernommen, in den landwirth¬ 

schaftlichen Vereinen des hiesigen Bezirks Vortrage liber Obstbau und Obst- 

verwerthung zu halten, Demonstrationen an Obstbaumen uber den Schnitt, 

das Pflanzen, die Pflege und die Veredelung derselben zu veranstalten, und 

entsprechende Lehrknrse an den landwirthschaftlichen Winterschnlen des Central- 

vereins abzuhalten. 

Soweit die Zeit des Wanderlehrers fur Obstbau durch die vorstehend 

geschilderte Thatigkeit nicht in Anspruch genommen wird, ubcrnimmt derselbe 

es, bei solchen Gartenbesitzern des hiesigen Centralvereinsbezirks, die sich 

dieserhalb an ihn wenden, gegen eine von den Gartenbesitzern an den Wander¬ 

lehrer nach Mahgabe der folgenden Bestimmungen zu entrichtende Ent- 

schadignng, den Obstschnitt in den betreffenden Garten, unter Mitwirkung 

der etwa vorhandenen Gartner, vorzunehmen und die Letzteren bezw. die 

Gartenbesitzer selbst im Obstbau zu unterweisen. 

Fur die Ausubung dieser Thatigkeit bei Gartenbesitzern hat seder der¬ 

selben, bei rechtzeitiger vorheriger Anmeldung zu den ordentlichen, im Vereins- 

vrgan vvrher bekannt gemachten Rundreisen des Wanderlehrers, welche 

nach Bedurfnih jahrlich zwei- bis dreimal stattfinden, ein Pauschquantnm 

von 12 Nik. flir jeden Besuch bezw. fiir jeden Tag der Jnanspruchnahme 

der Thatigkeit des Wanderlehrers an denselben zu bezahlen. — Weitere 

Reisekosten an her dem Panschquantum find bei derartigen, gelegentlich der 

ordentlichen Rundreisen erfolgenden Besuchen nicht zu bezahlen, dagegen hat 

der Wanderlehrer Anspruch damns, von der nlichsten Eisenbahn- bezw. Post¬ 

station, oder — wo zwischen zwei Orten elite Eisenbahn- oder Postverbinduug 

nicht besteht — von dem zunlichst belegenen Aufenthaltsvrte abgeholt und dort- 

hin wieder znrlick- bezw. weiter abgeschickt, svlvie angemcssen verpflegt zu werden. 
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Um ben kleineren Besitzern die Jnanspruchnahme der Thatigkeit des 

Wanberlehrers fiir Obstbau zu erleichtern, ist festgesetzt worden, datz — in 

solchen Fallen, in denen mehrere kleiuere Besitzer oder Pachter, welche in ein 

und derselben Ortschaft ansassig find, und von denen keiner mehr als 100 Hektar 

bewirthschaftct — von btefeit gelegentlich der Rundreise fiir einen Besuch bezw. 

fiir jeden Tag dcr Thatigkeit des Wanberlehrers zusammen auch nur ein 

Pauschquantum von 12 Mk. zu zahlen, im Uebrigen aber beziiglich der Ab- 

holung und Zuruck- beziehungsweise Weiterbeforderung und Berpflegung des 

Wanberlehrers fiir Obstbau in gleicher Weise zu sorgen ist, wie von Seiten 

eines einzelnen groheren Besitzers. Fiir die Erfiillung der Anspriiche des 

Wanberlehrers fur Obstbau hat derjenige Gartenbesitzer aufzukommen, auf 

desseu Einladung der erstere die betreffende Ortschaft besucht. Bei autzer- 

ordentlicheu — auherhalb dieser Rundreisen — stattsiubenden Besuchen haben 

die Jnteressenten die vollen Reisekosten des Wanberlehrers von Konigsberg 

bezw. von dem derzeitigen Aufenthaltsorte desselben und dorthin zuruck, be- 

stehend in dem Erjatz des Eisenbahn-Fahrgeldes 3. Klasse bezw. des Post- 

Fahrgeldes und 10 Mk. Diiiten fur jeden Tag zu zahlen. 

Das landwirthschaftliche Versuchswesen nahm gleich in den ersten 

Jahren nach Grundung des Centralvereins das eingehende Jnteresse und 

die Fiirsorge desselben fur sich in Anspruch. 

In dem Prvtokoll der Verwaltungsraths-Sitzung vom 30. April 1860 

heiht es in dieser Beziehung: 

„Die Versammlung erkennt die Wichtigkeit landwirthschaftlicher Versuche 

an, und spricht gleichzeitig die Ueberzeugung aus, datz die Durchfuhrung 

groherer Versuche stets nur in den Wirthschaften der landwirthschaftlichen 

Lehranstalten, der Ackerbauschulen und endlich in eigenen Versuchswirth- 

schaften mit gesichertem Erfvlg statthaben konnen, weil nur in solchen Ver- 

haltnissen die vorherbestimmte Art der Ausfuhrung uubedingt inne gehalten 

werden konne und musse, dabei wurden die Berichte einzelner Landwirthe, 

die sich zur Durchfuhrung gleicher Versuche entfchlietzen, stets als jene Be- 

obachtungen erganzend von hohem Werth bleiben." 

Der Generalversammlung des Centralvereins, welche am 

27. Januar 1855 in Ludwigsort abgehalten wurde, lag eine Eingabe 

des Chemikers Leo Meier aus Kreuzberg vor, der sich zur Ausfuhrung 

chemischer Analysen sowie von Versuchen re. erbot. — Die Versammlung 

beschloh — wie dieses schon friiher geschehen, — 50 Thaler jahrlich fiir 

diesen Zweck herzugeben und die Aufmerksamkeit der Zweigvereine auf das 

Anerbieten Meier's hinzulenken. Als Herr Meier jedoch Diingungs - Ver¬ 

suche mit Chilisalpeter voruimmt, findet er dabei uicht die Ztlstimmung des 

Verivaltnngsraths, der am 23. Juni 1855 beschlieht, das; Meier 

„bei seinen Versuchen kiinftighin inehr die dungreichen Substanzen, 

welche unsere Provinz liefert — wie Tors, Moder, Merge! re. — 
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tin A„ge behalten modjte, mid ware ihm uberhaupt dann erst eine 

Vergiituug zu iiberweisen, wenn er die Resultate jener Bersuche 

veroffentlichen wiirde." 

Anf Anregung des Koniglichen Landes-Oekonomie-Kollegiums werden 

aiich in diesem Jahre die Bersuche mit der „Salz-Dungung", welcher wir 

bcrcits anf Scite 15 gedacht haben, fvrtgesetzt. Das zu Diingungsversuchen 

vcrwendetc Salz wurde jedoch nicht mehr vom Staat geliefert, sondern aus 

Bercinsmittcln angekanft. Herr t). Korff-Laukitten uberuahm die Aus- 

fiihrnng derartiger Duugungs-Bersuche; ein Bericht uber die Ergebnisse der- 

sclben liegt nicht vor. 

Anf ein an das Konigliche Landes-Oekonomie-Kollegium gerichtetes 

Gesuch, den Professor Stoeckhardt aus Tharand in den prentzischen 

Staatsdienst zu berufen und demselben einen Wirkungskreis an der in Ost- 

preuhen neu zu errichtenden landwirthschaftlichen Akademie anzuweisen, wurde 

von dem Kollegium „durchaus abschlagig" beschieden. 

Nachdem Stoeckhardt zur Zeit des Pferdemarktes im Jahre 1856 anf 

Einladung der landwirthschaftlichen Centralstelle nnch Konigsberg gekommen 

war, und hier einige Bortrage gehalten hatte, wurden die Bemuhungen, den- 

selben stir Waldan zu gewinnen, u. A. auch bei dem Provinzial-Landtage, 

jedoch ohne Erfolg, fvrtgesetzt. Der Besuch Stoeckhardt's hatte indessen die 

Wirkung, datz die Einrichtung einer chemischen Bersuchsstation ernstlich 

in Erwagung gezogen wurde. 

In einem von der Centralstelle unterm 5. Dezember 1856 an die 

Zweigvereine erlassenen Rundschreiben, wurde zu Aktienzeichnungen behufs 

Griindung einer Bersuchsstation aufgefordert. — Dieses Rundschreiben hatte 

leider nicht den erhosften Erfolg. Weil nun mit Riicksicht darauf, das; gerade 

damals zwei chemische Laboratorien — an der Universitat in Konigsberg 

und in Waldau — im Ban begriffen waren, und der landwirthschastliche 

Centralverein fur Littauen und Masuren mit einem diesbezuglichen Gesuch 

abgewiesen Worden war, anf die Gewahrung einer Staatsbeihulfe zur Er- 

richtung einer Bersuchsstation nicht gerechnet werden konnte, aus welche man 

andererseits nicht verzichten wollte, so ubertrug die Generalversammlung am 

21. Marz 1857 die weitere Bearbeitung dieser Augelegenheit einer ans den 

Herren Papendick-Liep, Boehm-Gabditten und Fritze-Fuchshofen 

gebildeten Kommission. 

Auch die Bemuhungen dieser Kommission hatten, wie in der Ber- 

waltungsraths-Sitzung am 31. October 1857 berichtet wurde, einen autzerst 

gcringen Erfolg; es waren im Ganzen 205 Thaler gezeichnet, wahrend eine 

Zmvendung von jiihrlich 1200 Thalern fur erforderlich gehalten wurde. 

Bon 600 Personen, denen eine Auffordernng, Beitrage zu zeichnen, zuge- 

gangen war, hatten uberhaupt nur 29 geantwortet. Die Augelegenheit wurde 

damit als erledigt angesehen. 
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Dagegen bewilligte der Verwaltungsrath dem Chemiker C. Scheibler 

in Konigsberg, der ein Privat-Laboratorium eingerichtet und ein 

Preisverzcichnis; fur landwirthschaftliche und technisch-chemische Analysen ein- 

gereicht hatte, zur weiteren Anschaffung von Apparaten ein Aversum von 

200 Thalern. 

Herr Scheibler machte jedoch von dieser Bewilligung keinen Gebrauch 

und verzichtete anf dieselbe, Weil er inzwischen in einen anderen Wirkungs- 

kreis eingetreten war. 

Am 1. April 1859 lieh sich der Chemiker Or. H. Dullo in Konigs¬ 

berg nieder und empfahl sich durch Bekanntmachnng in den Ostpreuhischen 

landwirthschaftlicheu Jahrbiichern „den Herren Gutsbesitzern zur Anstellung 

chemisch-analhtischer Untersuchungen sowie zur Anfertigung aller Arbeiten 

die in das Gebiet der chemischen und physikalischen Technik gehoren." Ein 

Kostentarif wnrde gleichzeitig veroffentlicht. 

Jm Jahre 1865 richtete die Centralstelle auf Antrag des General- 

Sekretar Hausburg eine Kontrole der Dunger-Lager in Konigs¬ 

berg ein, um die Landwirthe vor dem Ankauf mangelhaft zubereiteter oder 

gar gefalschter Diingemittel sicher zu stellen. 

Diese Controle sollte dadurch geubt werden, dasi sowohl die Vorstands- 

mitglieder der Centralstelle berechtigt warm Proben nach eigener Auswahl 

und zu selbstgewahlten Zeitpunkten von den Lagern direkt zu entnehmen und 

dieselben durch einen als redlich und durchaus zuverlassig erkannten Chemiker 

analhsiren zu lassen, als auch jedem Kaufer gestattet wurde, von dem er- 

kauften Dungerquantum eine Probe dem Chemiker zur kvstenfreien Analyse 

zu ubersenden. Die Kosten dieser Analysen hatten die Verkciufer zu tragen, 

sei es nun in der Form, das; sie jede einzclne Analyse nach der ublichen 

Taxe bezahlten, oder, wie es beispielstveise damals bei dein Verhaltnih ein- 

zelner Firmen zur Versuchsstation Salzmiinde geschah, von jedem verkauften 

Centner eine kleine Abgabe an die Versuchsstation entrichten sollten. 

Fur die Anfertigung der Analysen war Herr Professor Or. Ritthausen 

in Wald an gewonnen Worden; die Analysen-Befunde der den Dlinger- 

Lagern entnvmmencn Proben wurden in der Land- und forstwirth- 

schaftlichen Zeitnng veroffentlicht. 

Jm Herbst 1866 wareu es nnr zwei Firmen in Konigsberg, mit 

denen ein derartiges Abkommcn getroffen wvrden war. — Die ausgefuhrten 

Analnsen bczogeu sich auf gedampftes bcziehungsweise aufgeschlossenes 

Knvchenmehl, Snpcrphosphat nnd Fischguauo. 

Diese nach verhaltnis;mas;ig kurzcr Zeit nnr noch vereinzelt zur Anwen- 

dnng koinmeude Coutrole der Diiugcr-Lagcr, nach wclchcr von den Waaren- 

lagern Proben entnommen, dieselben analysirt und das Nesnltat der Analyse 

vffentlich bekannt gemacht wurde, hatte stir den kanfeuden Laudwirth kanm 

einen Wcrth, da cr nicht die mindeste materielle Garautie dafur erhielt, 
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tuifi die gelieferte Waare mit derjenigen identisch war, von welcher die Probe 

znr Analyse entnvmmen wurde. Nur die Moglichkeit, sich ohne besondere 

Miihc mid Kvsten davon Neberzengung zu verschaffen, das; die gelieferte 

Waare wirklich den gnrantirten Gehalt an Pflanzennahrstoffen habe mid 

die Sicherhcit in Bczug darauf, das; ein etwaiger Mindergehalt entsprechend 

vergutet werde, konute die Landwirthe veranlassen. klinstliche Dungemittel in 

grohcrer AuSdehnung als bisher zur Anwendnng zu bringen. 

Der Berwaltungsrath des Ostpreuszischen landwirthschaftlichen Central- 

vcreins beschlos; daher, am 20. Jannar 1875 in Konigsberg eine land- 
wirthschaftlicheu Versuchsstation zu grunden, welche nicht nur die Auf- 

gabe haben sollte, der Landwirthschaft dnrch Ausfuhrung analytischer Arbeiten 

zu nlitzen, sondern namentlich die Bestimmung erhielt, auf Grnnd besonderer 

mit Dlingerfabriken resp. Danger- und Samenhandlungen geschlossener Ver- 

trage eine wirksame Controle auszuliben liber die kauflichen Dungemittel 

in Bezng auf den gnrantirten Gehalt an Pflanzen-Nahrstoffen, liber die 

kauflichen Futtersurrogate, Oelkuchen, Kleieir re. in Bezng auf ihren Ge¬ 

halt an Nahrungsstoffen, liber die Klee-, Gras- und Holzsamereim in Be- 

zug auf ihre Keimfahigkeit und die Beimengung schadlicher Unkrautsaumereien 

(Kleeseide rc.) 

Nachdem der Herr Minister fur Landwirthschaft dem Central- 

verein zur ersten Einrichtung der Versuchsstation 4500 Mk. und zu derm 

Unterhaltung bis auf Weiteres emeu Staatszuschusz von jahrlich 3000 Mk. 

liberwiesen hatte, beschloh der Berwaltungsrath mit der Einrichtung einer 

landwirthschaftlichen Versuchsstation in Konigsberg, zuuachst in 

Verbindung mit dem agrikulturchemischen Laboratorium der Universitat, unter 

Oberleitung des Professor Dr. Ritthausen und Austellung eines Che- 

mikers als Assistenten vorzugehen. — Als solcher wurde Herr Dr. Berthold 

aus Halle berufen, der seine Stellung am 1. November 1875 antrat, mit 

welchem Tage die landwirthschaftliche Versuchsstation des Ost- 

preuhischen landwirthschaftlichen Centralvereins ins Leben trat. 

Diese Verbindung beider Justitllte sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein. 

Wahreud die landwirthschaftliche Versuchsstation zunachst die Aufgabe hatte, 

cine wirksame Controle liber den Handel mit Dlingemitteln, Futtermitteln 

und Samereien auszuuben, ist das agrikulturchemische Laboratorium an der 

Universitat ausschlichlich dazn berufen, wisseuschaftlichen und Lehr-Zwecken zu 

dienen, und wurde daher dnrch seine Verbindung mit der landwirthschaft- 

lichcn Versuchsstation seinen eigentlichen Zwecken zum Theil entfremdet. 

Theilweise aus diesem Grunde, theils aus materielleu Grunden, Weil 

sich in der kurzen Zeit des Bestehens der Vereinigung beider Jnstitlite her- 

nusstellte. das; die Namnlichkeiten des zur Verfligung stehenden Laboratorilims 

durchaus nuzureichende warm, sowie dnsz die Bedeutnug, welche die Versuchs¬ 

station bereits bald nach ihrenr Juslebentretm erlangt hatte, die Trmnung 
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beider Institute ohnehin nach kurzer Frist nothwendig machen wiirde, ersolgte 

dicse Treimuiig am 1. Mai 1876. 

Die Versuchsstation wurde, bis die Beschaffung eines eigcnen Ge- 

bandes mvglich gewvrden war, in einem gemietheten Lokale unterge- 

bracht. Dassclbe enthielt ausreichende Raumlichkeiten fur das chemische 

Laboratorimn und die Samenkvntrole, sowie eine Garoon-Wohnung fur den 

Chemiker. Die Versnchsstation hatte sich bereits im ersten Jahre ihres 

Bcstehens einer erfrelilichen Beachtnng in landwirthschaftlichen und kauf- 

mannischen Kreisen zn erfreuen. 

Am 1. April 1877 ging die Leitung der Versuchsstation anf den 

gegenwartigen Dirigenten derselben Herrn I)r. Klien liber, unter dessen 

Leitung das juuge Jnstitut fortgesetzt eine freudige Entwickelung nimmt. 

Die Controle der hiesigen Dlinger-Lciger blieb als nnpraktisch, und 

Weil dieselbe nur Reklame-Zwecken diente, vollstandig ausgeschlossen. 

Die liber den Befund der chemischen Analyse den Kaufleuten ge- 

machten Mittheilungen werden denselben nicht in Form von Attesten zu- 

gestellt und konnen nur dem Zweck dienen, sie selbst uber die Beschaffenheit 

der betr. Waare zu orientiren; fur die Landwirthe hat in dieser Beziehung 

nur die Untersuchnng der ihnen gelieferten Waare eine Bedeutung, 

weil dieselben nur durch die Nachanalyse sich davon uberzeugen konnen, ob 

die Waare ihnen anch in der bei dem Verkauf stipulirten Beschaffenheit 

wirklich geliefert Worden ist. 

Am Schlusse des Jahres 1877 warm bereits mit 11 angesehenen 

Dungerhandlungen und Fabriken Vertrage abgeschlossen Worden, wonach 

die Untersuchungen von Seiten der Versuchsstation fur diejenigen Landwirthe, 

welche Dlingeinittel von diesen Handlnngen kauften, gratis ausgefuhrt wurden. 

Ein sehr giinstiger Einfluh der Thatigkeit der Versnchsstation anf 

den Handel mit Dungemitteln am hiesigen Platze war bereits damals keines- 

wegs zu verkennen; — einmal kauften oder ubernahmen die Handler von 

den Fabrikanten die Dlingemittel glcichfalls nur unter Garantie eines be- 

stinimten Gehalts an Pflanzen-Nahrstoffen, was friiher dnrchaus nicht 

immer der Fall war, sodann brachten sowohl die Handler wie die Fabri¬ 

kanten keine Partien mehr in den Handel, ohue vorher den Gehalt an 

Pflanzen-Nahrstoffen feststellen zn lassen, und endlich verschwanden die 

friiher hier sehr gangbarcn, niedriggradigen Superphosphate, deren Phos- 

phorsanre dnrch Znriickgehcn znm Theil entwerthet wird, ganz Vvm hiesigen 

Marktc, und machten den hochgradigen Superphosphaten Play, weil die Land- 

wirthe nicht mehr nach dem Prcisc fiir das Brnttogewicht, sondern nach dem 

Preise des Nettvgehalts an Pflanzeu-Nahrstvffcil die Dlingeinittel einkauften. 

Anch in Bezng anf die Garantielcistnng im Handel mit landwirth¬ 

schaftlichen Slimereien ivar eS gelnngen mit sieben hiesigen und einer aus- 
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wiirtigen Firma eineit Vertrag abzuschlichen, wclcher namentlich rn dem 
Kampfe gcgcn die Kleescide wichtige Dieiiste leistet. 

Die in dieser Beziehimg von fast allen Samen-Controlstationen ge- 
machtcn Anstrengungen fiihrten bald dahin, auf die Hanpt-Emporien des 
Handels mit Samereicn, namentlich auf Breslau, bezw. auf die Grohhandler 
eine cntsprcchcnde Riickwirkung auszuuben und dicselben gleichfalls zur 
Garantieleistnng im Samcnhandel zu bestimmen. 

Ain 1. April 1879 siedelte die landwirthschaftliche Bersuchsstation in 
das im Jahre 1878 angekaufte, neuerbaute Vereinshaus uber, und die 
erhShte Staatsbeihulfe ermoglichte die durch die Vermehrung der analytifchen 
Thatigkeit und namentlich durch die Anstellung von Zuckerruben-Anbau- 
verfnchen nothwendig gewordene Berufung eines Assistenten in der person 
des Herrn Or. Erchenbrecher. 

Never die Thatigkeit der landwirthschaftlichen Versuchs-Station 
Konigsberg seit der Griindung derselben giebt der nachfolgende Sonderbericht 
des Herrn I)r. Klien nahere Auskunft. 

„Die praktische Thatigkeit der Station erstreckte sich hauptsachlich 
anf die Ausubung der Dunger-, Futtermittel- und Samenkontrole, die 
wissenschaftliche auf chemisch-technische und pslanzenphysiologische Unter- 
suchungen. Ferner ift seit der Errichtung der Station (1875) es deren 
grvhtes Bestreben gewesen, einen regen Verkehr mit den praktischen Land- 
wirthen des Vereinsbezirks herbeizufiihren und die Forschungen der land- 
wirthschaftlichen Praxis unter denselben zu verbreiten. In erfreulichster 
Weise ift ihr dies auch gelungen, denn nicht nur haben sich in umfang- 
reichstem Acahe die personlichen Besprechungen eingefuhrt und der Brief- 
wechsel von Jahr zu Jahr vermehrt, sondern auch die Zahl der von der 
Praxis jahrlich beantragten Untersuchungen weist eine ganz wesentliche 
Steigerung auf. Sodann wurden mehrere Male im Jahre, soweit Zeit 
und Krafte ausreichten, Vortrage in Versammlungen laudwirthschaftlicher 
Vereine gehalten. Auherdem betheiligte sich die Versuchs-Station noch bei 
einigen landwirthschaftlichen Ausstellnngen, Weil fie bestrebt war, praktische 
Fragen bildlich zur Veranschaulichung zu bringen und so zur schnelleren Ver- 
brcitnng wichtiger, prakti)cher und wissenschaftlicher Errungenschaften bei- 
zutragen. 

Seit der Griindung der Versuchs-Station hat sich die Zahl der zur 
Untersuchung eingesandten Proben in folgender Weise von Jahr zu 
Jahr gesteigert: 
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A 

Q & 
A 

66 

t<g 

A 
2 

5 

1876 145 25 27 27 2 2 1 16 245 
1877 157 47 47 33 8 14 4 3 313 
1878 205 121 162 39 7 11 5 18 568 

1879 173 135 125 56 98 587 
1880 181 188 219 78 6 17 60 38 767 
1881 209 278 221 52 31 17 92 71 971 
1882 192 238 176 59 146 20 33 161 1025 
1883 260 349 266 43 141 31 8 130 1228 
1881 248 377 443 23 223 310 4 241 1869 
1885 212 317 284 30 180 434 — 235 1692 
1886 217 377 467 67 189 222 — 159 1698 
1887 248 267 409 101 230 267 1 194 1717 
1888 225 263 398 65 207 214 — 274 1646 
1889 227 465 565 53 215 205 — 242 1972 
1890 283 428 504 61 *14 183 — 308 1981 
1891 293 541 740 148 347 308 — 256 2633 
1892 414 603 772 168 656 193 — 343 3149 
1893 501 763 720 150 862 620 3 276 3895 

Das; miter ben untersuchtcn Proben sich sehr viele befunden haben, 
welche minberwerthig, gefalscht unb sogar schablich bei ber Verwenbung ge- 
wesen sinb, ist in ben verschiebenen Jahresberichten wieberholt eingehenb er- 
vrtert worben. 

Garantieleistung. Zwischen bent Vorstanbe bes Ceittralvereins unb 
einer grojzeren Anzahl Firmen bestehen znr Zeit Vertrage, wonach bie be- 
treffenben Firmen sich verpslichten, bei allen an ostprenszische Lanbwirthe zu 
licfentbcn Dnngemitteln, Kraftfutterstoffen unb Samereien fur bie Reinheit 
unb Uuverfalschtheit, sowie fur bie wesentlichsten, ben lanbwirthschaftlichen 
Nntznngswerth ber betreffenben Waaren bebingenben Eigenschaften Garantie 
zu leisten. (Vergl. bie Kvntrol - Vertrags - Formnlare im „Anhang" Au- 
lage II a, bis c.) 

In Bezng anf bie Garantieleistung im Dungerhanbel bestehen 
^ gegenwartig mit fvlgenben acht Firmen Vertrage: Union, Fabrik chemischer 

Probnkte in Konigsberg nnd Memel, Lanbwirthschaftliche Magazin-Genossen- 
schaft, Friebrich Laubmeyer, Herm. Kvlling, A. Anbersch & Kruger, 
C. L. Willert, Ghhling, Ebhardt & Co. unb Minzlvff & Averbieck, sammt- 
lich in Konigsberg i. Pr. 

Im Hanbel mit Futtermitteln leisten uenn Firmen vertragsmaszig 
fur Reinheit unb fur bell angegebenen Gehalt an Nahrstoffen getrennt 
Garantie. Es sinb bies: A. Aiiderseh & Kriiger, Gyhling, Ebhardt & Co., 
Hermann Kolling, M. Perlmann, Alexanber Weihstein, C. L. Willert, Minz- 
loff & Averbieck, Hermann Levithan & Co., sammtlich in Konigsberg i. Pr., 
unb bie Deiltsche Seefisrhereigesellsrhaft in Pillan. 
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93ct dcr Sicfcnuig von Stintcreieit l)aben folgende neun Firtnen die 
VcrtragSbcdiuguugcn zu crfullen: A. Audersch & Kruger, Holldack & Thraii, 
,s>ciiir. Krause. Laudwirthschaftliche Magazin-Genossenschaft, Friedrich Laub- 
meycr. Prentz Nachfvlgcr, Gustav Scherwitz. Alexander Weihstein und 
C. L. Willert, sammtlich in Kouigsberg i. Pr. 

Kosten-Tarif. Der Kosten-Tarif fur die Uutersuchung von den ver- 
schiedcucu Gegenstauden durch die Versuchsstation besindet sich im „Anhang" 
dieses Bcrichtcs als Anlage III. 

Wisseaschaftliche Forschnngen find in der hiesigen Versuchsstation 
seit dein Jahre 1877 in ziemlicher Anzahl angestellt Worden, so dah die- 
sclben im Nachstehenden unter knrzer Angabe der erlangten Resultate, welche 
auSzugswcise aus den verschiedenen zerstreuten Aufsatzen zusammengetragen 
warden find, angefuhrt werden sollen. 

Die sammtlichen Arbeiten find in sieben Gruppen getheilt und ist das 
Jahr, in welchem dcr Versuch ausgefuhrt wurde, daneben vermerkt Worden. 

I. Boden-Untersuchuugen. 

II. Pflanzliche Ernahrung: 
1. Dungungs-Versuche. a) Feldversuche. (Grundungnngs- 

Versuche.) 
b) Wasserkulturversuche. 

2. Anbau-Versnche. 
3. Pflanzenphysiologische Untersuchungen 

III. Thierische Ernahrung: 
1. Futterungs-Versuche. 
2. Futterbereitungs-Methoden. 

IV. Molkereiwesen. 
V. Chemisch-analytische Thatigkeit. 

VI. Meteorologische Beobachtungen. 
VII. Sonstige Thatigkeit. 
I. Boden-Untersuchungen. Untersuchungen verschiedener 

ostprenhischer Bodenarten. — Diesen Untersuchungen ist seit Griindung der 
Station besonderes Jnteresse entgegengebracht Worden. Zahlreiche Analysen 
haben festgestellt, dah der Phosphvrsauregehalt vieler Bodenarten sehr grotz 
ist, wahrend es an Katk vielfach fehlt. Die gewonneuen Resultate werden 
kartographisch zusammengestellt. 

1880. Ueber Grandeau's irtatiaro noire wurde bei Gelegenhcit 
der Anbauversnche gearbeitet, doch hat sich uicht dabei herausgestellt, datz 
diescr Substanz eine besondere Fruchtbarreit im Boden znzuschreiben ist. 

II. Pflanzliche Ernahrung. 1. Diingungs-Versnche. a) Feld- 
dersuche. — 1880. Dungungs-Versuche bet Zuckerruben. Die 
Duugung mit kiinstlicheu Duugcmitteln hat im Allgemeiiten gezeigt, dah eine 
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eiuseitigc Phosphorsaure-Dungung mit Superphosphat den Ertrag an Ruben 

nirgends wescntlich erhoht hat, obwohl die Qualitat der Riiben, gegenuber 

den nngeduugten sich uberall auszeichnete. Eine einseitige Stickstoffzufuhr in 

Farm Non Chilisalpeter oder schivefelsaurem Ammoniak vermehrte dagegen 

mcist die Qnantitat der Ruben, verzogerte jedoch die Reife und lieferte des- 

halb grosze zuckerarine Ruben. Die besten Resultate in Bezug auf Qualitat 

nnd Qnantitat wurden aber erzielt, wo neben reichlicher Phosphorsaure- 

Znfnhr gleichzeitig auch Stickstoff gegeben Worden war. 

1880—81. Bersuche uber den Werth der zuruckgegangenen 

nnd praeipitirten Phosphorsaure. 

Diese vergleichenden Bersuche wurden in Folge der Aufforderung des 

Hcrrn Ministers fiir Landwirthschaft re. archer im Laboratorium auch in der 

Praxis anf grvszeren Feldslachen, und zwar von 8 Landwirthen ausgefuhrt. 

Als Dungemittel, bei denen die Korngrosze berucksichtigt war, wurden an- 

gewandt: Superphosphat, pracipitirter phosphorsaurer Kalk, Lahn-Superphos- 

phat von Biebrich, Lahn-Superphosphat von Wetzlar, und mit Kalkhydrat ver- 

andertes Lahnphosphat in Berbindung mit schivefelsaurem Ammoniak und 

Kainit. Die chemische nnd mechanische Analyse der Bersuchsfelder wurde eben- 

falls vorgenommen; von Bodenarten warm Lehm, Sand, humusreicher Sand- 

boden vertreten. Als Bersuchspflanzen dienten Ruben, Gerste, ein Gemenge 

von Gerste und Hafer. Gleichzeitig wurden mit kleiner Gerste im Diluvial- 

sandboden Kastenversnche angestellt. 

Venn Vergleich der Versuchsresultate stellte sich heraus, dah, wenn 

auch der Versuch im Durchschnitt zu Gunsten der wasserloslichen Phosphor¬ 

saure sprach, es sich doch dabei in zwei Fallen zeigte, dast die Phosphor¬ 

saure des praeipitirten phosphorsauren Kalkes oft auch im ersten Jahre schon 

der loslichen Phosphorsaure zur Seite gestellt werden to mite; die zuruck- 

gegangene dagegen kam zwischen ungedungt und pracipitirter Phosphorsaure 

zu stehen. Ohne Berucksichtigung der Nachwirkung wurde man bei den 

Halmfriichten etwa zu folgeuder Werthschatzung der verschiedenen Phosphor¬ 

saure - Berbindungen kommcn: lost. P2O5 : prac. P2O5 : zuruckgeg. P2O5 

= 4,1 : 3,7 : 1. 

Die Vcrsnchsrestlltate des zweiten Jahres zeigten, dcch jede angewendete 

Phosphorsaureverbindung namentlich in Gemeinschaft mit Stickstoff wesent- 

liche Mehrertrage im Allgcmcinen hcrvorbrachte. Das Wirkungsverhaltnch 

zwischen der loslichen und der praeipitirten Phosphorsaure war ziemlich das- 

selbe lute im ersten Jahre gcblicbcn; das Superphosphat, ohne Stickstoff an- 

gewcndct, stand hicr dem praeipitirten phosphorsauren Kalke sogar im zweiten 

Jahre uach. Eincn sehr giinstigcn Einflus; hat die kunstliche Dungung auch 

anf das Kvrnergewicht ausgciibt nnd war in den Fallen, in welchen mit 

lvslicher Phosphorsaure gcdiingt Worden war, das Kvrnergewicht stets grvszer 

als anf den mit pracipitirter Phosphorsaure,gedungtcn Parzellcn. 
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1882. Dungungsversuche bei Zuckerrliben. Der Chilisalpeter, 

der in kalteren Jahren nicht sehr gunstige Resultate aufzuweisen hatte, lieferte 

in diescm warinen Jahre ganz vorzugliche Ernten, und die Qualitat sowohl 

nls die Quantitat der Ruben lieh nichts zu wunschen ubrig. 

1882. Dungungsversuche in Bezug auf die Wirkung der 

Kalisalze und Prufung uber die Nachwirkung der kunstlichen 

Dungemittel. 

1883. Wirkung des Rhodans, soweit dasselbe als Begleiter 

von Dungemitteln auftritt. Das zum Versuch angewendete Ammoniak- 

Superphosphat enthielt 0,76 Pfd. Rhodan-Ammonium im Centner. Gerste- 

und Haferpflanzen blieben im Wachsthum anfauglich zuriick und bekamen ein 

krankes Aussehen, indem die Blattspitzen sich braunten. Die krankcn 

Pflanzchen verblieben in diesem Zustand 2—3 Wochen und erholten sich 

dann. Wenn das rhodanhaltige Superphosphat viele Wochen vor dem 

Unterbringen der Saat mit dem Erdboden vermischt wurde, kam die nach- 

theilige Wirkung des Rhodans nicht zur Geltung. 

1883. Kainit^Dungungsversuche bei Lupinen. Die Versuche, 

im Jahre 1883 begonnen, find bis 1893 weitergefiihrt, und es hat sich un- 

zweifelhaft ergeben, dasi die mit Kainit gediingten Parzellen (zum Versuche 

wurde mergelhaltiger Sandboden angewendet) reichere Ertrage lieferten als 

die Parzellen ohne Kainit. Die Bluthezeit der Lupinenpflanzen in dem 

kainitfreien Sandboden war fruher, und ebenso reiften sie auch dem- 

entsprechend einige Tage schneller als die anderen. 

1884. Kali-Dungungsversuche mit Kartvffeln. 

1884—91. Grundiingungsversuche. —Grundungungsversuche 

ttiurb en a us Veranlassung der Versuchs-Station von verschiedenen Land- 

wirthen uuternommen, und es wurde hierbei die Wirkung von Serradella 

und Lupine auf Kartosieln und Halmfruchte erprobt. Auch hier haben sich 

stets wie an anderen Orten wesentliche Mehrertrage ergeben. 

1885. Ueber die Zusammensetzung von Gerste und Erbsen, 

welche bei normaler und sehr reichlicher Phosphorsaure- 

Diingung (superphosphat und Pracipitat) auf verschiedenen 

Bodenarten erbaut waren. Im kalkarmen Sandboden verminderten 

grohe Mengen von Superphosphat den Protetngehalt der Korner, wahreud 

in kalkreichen Bodenarten die Menge des Proteingehaltes selbst durch eine 

zehnfach hiihere Superphosphat-Diingung nicht abnahni. Ferner war es 

nicht moglich, in dem kalkarmen Sandboden mit einer sehr starken Pracipitat- 

Dungung eine Verminderung des Proteingehaltes herbeiznfuhren. Selbst in 

Phosphoritboden (mit 20 pCt. P2 Oe), war der Protetngehalt von Erbsen 

nicht niedrigcr als bei einer gcringen Phosphorsaure-Dungung. Die Bevb- 

8 
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achtnng Professor Wagner's, das; cine Erhohung des Protetugehaltes durch 

uberreichliche Ernahrnng mit Phosphorsaure nur fur Stroh u»d Grun- 

pflanzcn gclte, Korner und Samen aber proteuiarmcr warden, wnrde also nur 

bei dcr DHugung mit grofzen Mengen Superphosphat anf kalkarmem Sand- 

bodcn bestatigt, wo Spuren ungebundcner Phosphorsaure im Voden blieben. 

Die Wandernngsfahigkeit des Proteins Nurd nicht durch einen grohen Ueber- 

schns; von gcbundcner Phosphorsaure im Bvdcn erschwert, sondern durch 

Spuren freier Mineralsaure uberhaupt. 

1885. Ueber die Wirkungen des Thomaspracipitates. Die 

Bcrsuche zcigteu, das; das Thomaspraeipitat schon im ersten Jahre dem 

Superphosphat fast gleichgestellt werden darf, das; dasselbe aber seiner Form 

und Wirknug nach entschieden den Kalkphosphat-Pracipitaten aus Leim- 

fabriken zur Seite gcstellt werden mns;. 

1887. Feststellung des Wirkungswerthes des Stickstoffes 

im Chilisalpeter und Ammonsulfat. Die Versuche wurden aus 

Wunsch Sr. Exzellenz des Herrn Ministers fur Landwirthschaft ausgefnhrt 

und ergaben, das; dcr Wirknngswerth des Stickstoffs der beiden fraglichen 

Salze als gleichwerthig hinzustellen war bei gentigendem Kalkgehalt des 

Bodens, datz aber bei kalkarmen Biiden das schwefelsaure Ammoniak gegen 

Chilisalpeter auffallig zurucktrat. 

1891—93. Vergleichende Dungnngsversuche mit Thomas- 

phosphatmehl, Knochenmehl, praparirtem Phosphatmehl und 

Superphosphat. Der Wirknngswerth der Phosphorsaure im prapa- 

rirten Phosphatmehl stand weit hinter dem von Thomasniehl znruck. Nach 

den Versuchen wird auch die Wirkung der Knochcnmchlphosphorsaure im 

Allgemeinen weit uberschntzt. 

1>) Wasserknltur-Versnche. 1879. Wasserkultur-Versuche mit 

Buchweizen und Klee: Ueber die Wirkungen von Salpeter- und Ammoniak- 

salz-Znfuhr bei Anweudung verschiedener Mengen und Formen. 

1880. Wasserkultur-Versuche mit Buchweizen, Gerste, Klee 

und Zuckcrruben bei verschieden grohem Sauregehalte. Neutrale Losnng 

wurde von samintlichen Pflanzen bevorzngt. Die in Nahrstoffliisung geziich- 

teten Ruben hatten im Durchschnitt nur cin Gewicht von 75 g, aber im Safte 

einen Znckergchalt von 15,02 pCt. and einen Rcinheitsquotient von 83,6. 

1883. Wasserknlturcn von Gerste und Hafer mit rhodan- 

ammonhaltiger Nahrlvsnng: Wurden eincm Liter Nahrstofflvsnng nnr 

0,01 g reines Rhodan-Ammonium zugefiigt, so begannen die Keimpflanzchen 

svfvrt zu krankeln und gingcn zu Grnndc, wahrend cine gleiche Anzahl von 

Pslanzchen bei Hinznfiigen von reinem schwefelsaurem Ammoniak sich kraftig 

writer enbvickclte. Aeltcrc Pflanzen crtrngcn zwar obige Mengen von 

9,'hodan in der 9>ahrlosnng, erkrankten aber svfvrt, wcnn der Gehalt anf 

das Dvppclte stieg. Bei nnsgcwachsencn Pflanzen fuhrte cine Zufnhr von 
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0,1 g Rhodaii-Ammonium in kiirzester Zeit den Tod herbei, wahrend 
schn'cfelsaurcs Ammoniak in ziemlich grotzen Mengen immer mit giinstigstem 
Erfolge dcr Nahrstofflosung beigcgeben werden konnte. 

1887. Wasserkultur-Versuche mit Lupinen. Letztere konnten 
zu eincm hochst uppigen Wachsthum in wasseriger Losung gebracht werden, 
wenn nnr ^2 Pro Mille Losung angewendet, und die Aciditat genugend be- 
rucksichtigt war. 

1889—90. Wasserkulturversuche liber das Verhalten der 
Lupinenpflanzen in stickstoffhaltiger und stickstofffreier Nahr- 
I of nit g. In rein gehaltener sterilisirter Nahrstofflosung bildeten sich keine 
Knollchen. Bei den Pflanzen in stickstofffreier Losung konnte eine merkliche 
Substanzvermehrung nicht wahrgenommen werden. 

1888—90. Ueber den Einflutz von ammoniaksalz- und 
salpeterhaltiger Nahrstofflosung anf die Entwickelung der 
Getreide- (Hafer-)pflanze. Der Stickstoff wurde in Form von 1. sal- 
petersaurem Kalk, 2. salpetersaurem Ammoniak und 3. schwefelsaurem Ammoniak 
zugesetzt, so das; die Menge von Stickstoff in seder Nahrstofflosung gleich groh 
war. Am kriistigsten warm die Pflanzen der ersten Reihe, am schwachsten die 
mit schwefelsaurem Ammoniak. Nach dem Erscheinen der Aehre fand an den 
Wurzeln der dritten Reihe ein Reduktionsvorgang statt, indem die Wnrzeln 
und Losungen von sich bildendem Schwefeleisen schwarz gefarbt wurden, und 
die Nahrfliissigkeiten nach Schwefelwasserstoff rochen. Zusatz von Wasserstoff- 
superoxyd machte die geschwarzten Wurzeln wieder weih, hob die weiteren 
Zersetzungserscheinungen und gab Veranlassung zur Bildnng neuer Neben- 
wurzeln. Aber trotzdem blieb das Ernteresultat bei dieser Reihe ein un- 
giinstiges, wahrend die Kornerernten bei den beiden ersten Reihen, besonders 
bei der mit salpetersaurem Ammoniak, recht befriedigend ausfielen. Es 
scheint hiernach, als wenn eine Mischung von Ammoniaksalz mit Salpeter 
(wie etwa im Pern-Guano) miter Umstanden noch giinstiger fur das 
Pflanzenwachsthum scin kann als ein Stickstoffdiinger, der nnr aus einem 
salpetersauren Salze besteht. 

1891. Wasserkulturversuche liber das Verhalten der Erbsen- 
pflanze in sterilisirter stickstoffhaltiger und stickstofffreier Nahr- 
losung warden znr Erganzung der 1888/90 mit Lupinen vorgenommenen 
Versuche, und zwar mit cihnlichen Resnltaten angestellt. 

1892—93. Ueber die Wirkung der verschiedenen Phosphat- 
Verbindungen anf die Entwickelung der Haferpflanze in Nahr- 
stofflosung. Es sollte dnrch diese Versuche ermittelt werden, welchen 
Wirkungswerth die neuerdings vielfach angebotenen belgischen Phosphatmehle 
gegeniibcr Thomasmehl, Knochenmehl, Superphosphat und phosphorsaurem 
Kali haben. Die Rcsultate zeigten, dah die fiir Thomasmehl empfohlenen 
belgischen Phosphatmehle nicht das Thomasphosphatmehl ersetzen konnen, 

8* 
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sondern eiiteit neimmal kleineren Wirkungswerth haben. Auch die Phos- 

phorsanre des Kuochenmehlcs ergab nur einen doppelt sv hohen Werth als 

diejenige des praparirten Phosphatmehles, wahrend Thomasmehl, Super- 

phosphat und phosphorsaures Kali fast gleiche Ernten lieferten. 

2. Anbau-Bersnche. — 1878—82. Anbauversuche mit Zucker- 

rnben: Als in der Generalversammlnng des Ostpreuhischen landwirthschaft¬ 

lichen Centralvereins 1877 auf Anregung des Herrn Oekonomie-Rath Kreiss, 

der Referent in der Sektion fur Ackerbau, den Vortrag: „Welche Voraus- 

setzungen hat die Einfuhrnng des Znckerrubenbaues bezw. der Zuckerfabrikation 

in Ostpreuhen?" gehalten hatte, tvnrde von der Versammlung solgender 

Antrag zur Uebermittelung an den Verwaltnngsrath des Centralvereins 

gestellt: 

„Dcrselbe wolle sammtliche landwirthschaftlichen Bereine zu kompa- 

rativen Versuchen mit dem Anbau von Zuckerriiben auf Flnchen nicht unter 

einem Morgen und mit der Verpflichtung der genauen Berichterstattung 

uber Anbanmethode, Ackerbeschaffenheit, Dungung, Saat, Erntequantum?c. 

auffordern, die Beschaffenheit von anerkannt bestem Samen und dessen Ver- 

theilung auf Kosten der resp. Versuchsansteller in die Hand nehmen, sowie 

schliehlich die chemische Analyse der einzelnen einzusendenden Proben durch 

unsere Versuchsstation veranlasfen." 

In der Verwaltungsrathssitzuug am 15. Februar 1878 wurde obiger 

Antrag in der vvrliegenden Fassung angenommen und beschlossen, eine 

Kommission nut der Aufstellung eiues Tableaus fur die Bersuche und mit 

der Ausfuhrung desselben im Sinne des Antrages zu beauftragen. Auf 

Borschlag des Hauptvorstehers, Herrn General-Landschaftsrath Richter, wurden 

folgende Herren in die Kommission geivahlt: 

Oekonomie-Rath Kreiss, Professor Or. v. Liebenberg, Quadt-Pro- 

wehren, Amsinck-Glubenstein und Or. Klien. 

Nachdem Herr Professor Or. v. Liebenberg im Herbst 1878 Kvnigs- 

berg verlassen hatte, trat Herr Prof. Or. Marek als Nachfolgcr von ihm 

in die Kommission cin. 

Den 26. Jnni 1878 beschlvs; die Kommission den Erlas; eiues Cirkutairs 

an die landwirthschaftlichen Bereine, welchem folgende Anleitung znm Zucker- 

riibenbau zugegcben war: 

1. Zu den Anbauversnchen ist ein Acker mit tiefgrundigem Boden 

geeignet, der sich in gliter alter Dungkrnft bcsindet und fret von Grnnd- 

wasser ist. Ntiben, welche a ns im Friihjahre frisch gediingtem Acker, Neu- 

bruch, Kleeland, Ricsel- oder Mvvrbvden gcbant find, tangen nicht zur 

Fabrikation. 

2. Es ist tvvmvglich ein frcilicgeudcs nnd, mit Riicksicht auf die Ber- 

gleichnng der Bersuche, auch cin moglichst ebenes, wenn auch nicht ganz 

flachcs Feld zil tvahlcn. 
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3. ES ist wuuschenswerth, wenn auch nicht durchaus erforderlich, das; 

ails ben VersuchSflachcn die Bodeubenrbeitung im Herbste vorher bis auf 

ca. 10—16 Zoll Tiefe, je nach der Tiefe der Ackerkrume, erfolgt ist, ohne 

das; hierbei tadter Boden in grvheren Mengen herauf gebracht wurde. Auf 

Baden, die nach dem Winter „fest" find, wird eine Pflugarbeit, vder die 

Bearbcitung mit dem Colcinann'schen Grubber im Fruhjahr nothig, nur 

mutz dann die Ringelwalze neben der Egge fleihig in Anwendnng kvmmen. 

4. Am geeignetsten find salche Felder, welche eine reichliche Stall- 

mistdnngung zur Vorfrucht oder im letztvergangenen Herbste erhielten. 

5. Bci Anwendmig kunstlicher Diingemittel empfiehlt sich pro Morgen 

das Quantum von ctwa 30 Pfund in Master loslicher Phosphvrsaure 

(ca. l*/2 Ctr. Mcjillones Snperphosphat von 20 pCt. Gehalt). Steht die 

betreffende Ackerslache aber nicht in guter alter Dungkraft, und ist daher 

eine Stickstofsdunguug angezeigt, so diirfte sich eine Beigabe von noch 15 Pfd. 

Stickstoff in Form von Ammouiaksalz C3/^ Ctr. schwefelsaures Ammoniak) 

empfehlen. 

6. Die Ruben durfen nicht verpflanzt, sondern musten als Kerne, 

6—8 Stlick auf jede Pflanzstelle und nicht liefer als eineinhalb Centimeter 

gelegt werden. 

7. Unter den hiesigen Boden- und klimatischen Verhaltnissen empfiehlt 

es sich, die Rubenkerne auf Kamme zu legeu. 

8. Mit Rucksicht auf die spatere Bearbeitung mit Furchenegge und 

.Haufelpflug wird sich fiir den Versuch empfehlen, eine Entfernung der Reihen 

von 47 cm und der Pflanzen in den Reihen von 25 cm zu wahlen. 

9. Das Einzelstellen oder Verziehen ist wenn moglich vorzunehmen, 

solange der Boden noch einen gewissen Grad von Feuchtigkeit besitzt, und 

sobald die Rubenpflanzen eine Lange von ca. 6 cm erreicht haben. 

10. Es darf an jeder Stelle nur eine Rubenpflanze stehen bleiben; 

die stehenbleibeude Riibe mils; die schonste und starlste in dem Buschel sein 

und darf beim Verziehen nicht gelockert werden. Man wahlt am meisten 

als stehenbleibend eine im Buschel seitlich stehende Pflanze. Gewohnlich 

fallt das Verziehen nach der zweiten Hacke. 

11. Fur das Hacken last sich eine bestimmte Regel nicht geben, es ist 

nothwendig, sobald sich eine Kruste gebildet hat, sobald Unkrauter vorhanden 

stud oder, sobald Jnsekten die Ruben bedrohen, sehr oft wird es viermal 

wiederhvlt. Die erste Hacke wird gewohnlich gegeben, sobald die Ruben- 

reihen eben zu sehen stud, die fvlgenden je nach den Umstanden. Als Ersatz 

fiir das Hacken, besouders wenn es sich um eine Lockerung des Bodens 

handelt, ist auch die Furchenegge anzuwenden. 

12. Diejenigen Landwirthe, welche bei Anbau groszerer Flachen Drill- 

und Hackmaschineu K. zu Vertvenden wunschen, werden darauf aufmerksam 

gemacht, das; Herr Prof. Or. Marek derartige Maschinen, welche er durch 
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die Firma I. Charisius Hierselbst bezogen und in dem Garten des land- 

wirthschaftlichen Jnstituts der Universitat Konigsberg angewendet hat, zur 

Anschaffung empfiehlt. 

13. Die Pflege der Rube erreicht ihr Eude, wenn das Hacken nicht 

mehr vhne bedeuteude Verletzung der Blatter vor sich gehen kann. Den 

Beschluh der Pflege hat das Behaufeln zu machen, das mit einem gewohn- 

lichen Haufelpsluge geschehen kann. Hierbei ist darauf zu achteu, das; die 

Rube vollstaudig mit Erde bedeckt wird, da die liber der Erde wachsenden 

Theile der Rube nicht zur Zuckerfabrikation geeignet find. 

14. Die Ruben durfen keinenfalls abgeblattert werden. 

15. Die Rlibe hat ihre „Reife" erreicht, wenn das Rubenfeld ein 

mehr helles Aussehen bekonimt, und die unteren verdorrten Blatter abfallen. 

Jm Grohbetriebe kann ja nicht immer dieses Moment abgewartet werden — 

fur diesen Versuch ist es aber erwunscht, um zu wissen, wann die Rube hier 

in der Provinz ihre Reife erhalt. 

Den 21. Januar 1879 wurde beschlossen: 

1. Einen erneuten Aufruf im Sinne des Circulars vom Jrzni 1878 

zu erlassen und Meldungen bis spatestens den 1. Marz entgegenzunehmen. 

2. Als Saatquantum werden 24 kg pro ha fur ausreichend erachtet. 

3. Die Saatbeschaffung ubernimmt nach Mahgabe der eingegangenen 

Bestellungen Or. Klien, welcher gleichzeitig die Vertheilung der Saatquanta 

an die Theinehmer des Versuches bewirkt. 

4. Wird ein Fragebogen nach dem Formular vom Jahre 1871 

entworfen, welcher den Theilnehmern bei Zustellung der Saat zur Beant- 

wortung der darin enthaltenen Fragen zugesendet werden soll. 

5. Wegen Erlasz der erforderlichen Bekanntmachungen wird der 

Generalsekretcir das Weitere veranlassen. 

Schliehlich am 6. Marz 1879 wurde beschlossen: 

1. Fur die Anbauversuche die Quedlinburger Zuckerrube zu wahlen. 

2. Den Rubensamen von Gebr. Dippe-Quedlinburg zu beziehen. 

3. Or. Klien wird ersucht, sich behufs Ankauf von Rubensamen mit 

Gebr. Dippe in Verbindung zu setzen. 

4. Or. Klien ubernimmt es server a) an diejenigen Herren, welchedie 

Flache noch nicht angegebcn haben, dieserhalb zu schreiben, h) die bestellte 

Rubeusaat an die Theilnehmer des Versuches zu versenden. 

Zu dem Anbauversuche hattcn sich 61 Landwirthe mit einer Flache 

von 101 Morgen gemeldet, weshalb von Gebr. Dippe zu diesem Versuche 

12^/s Ctr. Zuckcrriibeusaat bezogen und an die Versuchsansteller gesendet 

werden muhten. Den Durchschnittsgehalt von 51 verschiedencn Eruteproben 

des crsteu VersuchSjahrcs, wclche im Ganzen zur Untcrsuchung kameu, 

drucken fvlgende Zahlen aus: 
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Gewicht der Ernie Pro Morgen 156 Ctr. 
„ cincr Rube 840 gr 

Znckergehalt einer Riibe 13,3% 
„ im Softc 14,0% 

Quotient 83,5 
Die Ernteresnltate vcrthcilten sich nach der Saatzeit in folgender Weise: 

April Mai Jmn 
1^—15. 16.—31. Anfang Aiitte 

Gewicht der Riibe . . 723 gr 890 gr 855 gr 630 gr 615 gr 
Znckergehalt der Riibe 13,7°/° 13,6% 13,4% 14,2°/° 12,9% 

„ im Safte 14,5°/° 14,3% 14,2% 14,9% 13,6% 
Quotient .... 83,4 85,2 84,4 87,3 80,2 

Wahrend als Vcgctationszeit fiir die Znckerrube allgemein eine Dauer 
von 26—30 Wochen angenommen wird, haben die Anbauversuche diescr beiden 
Jahre ergeben, dah unter Umstanden in Ostpreuhen schon eine Vegetations- 
zeit von 17—20 Wochen zur Erziehung zuckerreicher Ruben genugen wiirde. 

Werden die erhaltenen Analysen-Resultate der Jahre 1879—81 nach 
der Lage der Versuchsflachen eingetheilt, so kommt man zu folgender Durch- 
schnitts-Uebersicht. 

1879. 

K r e i s. 

Ernte- 
Gewicht 

Ctr. 

Gewicht 
einer Rube 

gr 

Znckergehalt 

Quotient Zahl der 
Proben in der Rube 

°/° 
im Saft 

°/» 

Allenstein .... 260 1123 14,18 14,93 85,3 1 
Pr. Eylau . . . 142 1153 13,02 13,69 84,8 9 
Fischhausen . . . 149 710 13,45 14,15 83,2 11 
Heiligenbeil . . . 133 818 14,05 14,79 85,3 7 
Konigsberg . . . 179 733 13,25 13,96 82,7 7 
Mohrungen . . . 203 854 12,72 13,39 81,0 7 
Rastenburg . . . 123 535 14,68 15,45 90,4 2 
Wehlau .... — 639 13,76 14,49 85,9 3 

Mittel v. 47 Proben 159,5 882,8 13,40 14,11 84,4 

1880. 

Allenstein .... 270 831 12,45 13,10 81,2 1 
Brauns berg . . . 
Pr. Eylan . . . 

___ 403 13,69 14,41 88,9 1 
100 985 12,70 13,37 83,2 1 

Fischhausen . . . 142,5 659 13,27 13,96 83,3 9 
Heitigenbeil . . . 113 582 14,35 14,90 85,8 4 
Konigsberg . . . 200 1189 11,47 12,07 77,9 1 
Mohrungen . . 137 567 14,11 14,86 85,7 12 
Osterode .... 100 614 12,65 13,32 80,7 1 
Rastenburg . . . 167 675 12,46 13,13 82,2 11 
Weblau .... 205 766 12,50 13,16 81,2 11 

Battel v. 52 Proben 156,5 672 i 3,14 13,83 83,3 
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1881. 

Kreis. Brix. Zucker 

"/» 

Nicht- 
Zucker 

% 

Quotient 

Durchschnitts- 
Gewicht 

einer Rube 
gr 

Anzahl der 
Einsendungen 

Pr. Eylau . 15,5 12,65 2,85 81,9 845 9 
Fisch hausen . 17,1 14,02 3,08 82.0 952 9 
Friedland 16,6 14,07 2,53 84,8 665 2 
Gerdauen 14,7 12,08 2,63 82,2 997 2 
Heiliqenbeil . 15,4 12,05 3,32 78,3 1180 • 3 
Pr. Holland. 14,7 11,18 3,62 75,4 1306 1 
Konigsberg . 16,3 13,39 2,89 82,1 600 5 
Meinel . . 16,5 13,71 2,71 83,5 531 8 
Osterode . . 16,6 13,63 2,97 82,1 266 1 
Rastenburg . 16,0 13,37 2,63 83,6 6H6 29 
Rossel . . . 16,5 13,97 2,48 84,9 348 2 
Wehlau . . 14,4 12,23 2,17 84,9 — 1 

1881 Mittel 16,1 13,31 2,78 82,7 709 72 

1879 Mittel 16,7 14,11 2,63 84,4 883 47 

1880 Mittel 16,6 13,83 2,78 83,3 672 52 

Beim Vergleich der drei obigen Tabellen findet man, dah einige 
Kreise, welche 1879 die erste Stelle einnahmen 1880 zu den weniger guten 
gehoren; dies erklaren die Bodenverhaltnisse der einzelnen Kreise. Die 
Kreise mit vorzugsweise humosem Erdreiche haben im trockenen Jahre 1879 
die besten Ruben getragen, wahrend diese im regenreichen Jahre 1880 den 
auf humusarmeren Lehm- und Mergelboden erbauten zuruckstanden. Osfenbar 
ist fur die humusreichen Boden ein nasser Herbst von besonderem Nachtheil, 
da der Reifungsprozeh in solchen, an Nahrstoff und besonders an Stickstoff 
reichen Boden aufgehalten, dagegen die Blattproduction und die Erzeugung 
groher Mengen von Eiweihkorpern dadurch befordert wird. 

Die Zahlen vom Jahre 1881 find insofern nicht ganz mit den beiden 
vorhergehenden vergleichbar, als 1879 und 1880 von sammtlichen Ver- 
suchsanstellern ein und dieselbe Saat benutzt wurde, wahrend in diesem 
Jahre an her Gebr. Dippe's verbesserte weihe kleine Wanzlebener, Imperial- 
rube, die Bestehorn'sche uud andere Sorten angebaut wurden. 

Auch die Erutc, die 1879—1880 in der Hanptsache Mitte October 
bis 1. November stattfand, war 1881 etwa um zwei Wochen fruher. 

Trotz dicser Verschicdeuheitcn zcigten alich die Resultate des letzten 
Versuchsjahres, dah die in Ostpreuheu wachsenden Zuckerruben sehr gehalt- 
reichc und schvnc Fabrikriiben find, so dah die Einfuhrnng der Zncker- 
Jndustrie hier als gesichert nuzuschcn ist. 
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1888—90 Anbauversuche mit Lathyrus silvestris. Die 
Pflanzen entwickelten sich auf kalkhaltigem Moor- und Humusboden am 
kraftigsten, besonders schon in schwarzem Rastenburger Boden. Die 1889 
fortgefiihrten Versuche crgaben bei einer l*/a m hohen Pflanze 935 gute 
keimsahige Samen. Diese befanden sich in 92 Hulsen und hatten ein Ge- 
wicht von 28,48 gr, wahrend das Gewicht der Hulsen 17,18 gr betrug. 
Das Gewicht der Knollchen war im Dlirchschnitt an einer 168,0 gr 
schwereu Wurzel 4,8 gr, so dah sich daraus ein Procentsatz an Knollchen 
von 2,85% berechnet. Das grotzte Knollchen wog 0,1209 gr (lufttrocken). 

1891—93. Anbauversuche mit Hafer. Auf Veranlassung des 
Herrn Ministers fur Landwirthschaft hatte der Central-Verein beschlossen, 
zum Zweck der Ausfuhrung der vom Koniglicheu Landes-Oekonomie-Kollegium 
in Vvrschlag gebrachten Mahregeln zur Forderung der Bestrebungen auf 
dem Gebiete der Zuchtung und des Anbauwerthes der fur hiesige Verhaltnisse 
gecigneten Getreidespielarten eine Kommission einzusetzen. Dieselbe bestand 
aus Herrn Freiherrn von Tettau-Tolks-Kraphausen, Herrn Conrad-Gorken 
und dem Referenten. 

Die Kommission fatzte den Beschlutz, zunachst Anbauversuche mit Hafer 
anzustellen. An den Versuchen betheiligten sich im ersten Jahre zwolf, im 
zweiten ebenfalls zwolf und im dritten Jahre funfzehn Landwirthe. Die 
Hafersorten warm folgende: im ersten Jahre: Friedrichsteiner, Paplauker 
Probsteier, Schreiner Bohmischer, Beseler's Anderbecker, Duppauer und 
Heine's ertragreichster; im zweiten Jahre: Probsteier Originalsaat, Prob¬ 
steier Nachzucht, I und II, Schwedischer Nodemser, Schwedischer Glimminge, 
Schwedischer Rispenhafer, Beseler's Anderbecker und Friedrichsteiner; im 
dritten Jahre: Probsteier Originalsaat, Probsteier Paplauker, Probsteier 
Margener, Schwedischer Glimminge Original, Glimminge Nachzucht, Schwedi¬ 
scher Nodemser, Beseler's Originalsaat, Beseler's Nachzucht, Hopetown 
Originalsaat, Friedrichsteiner und Leutewitzer Nachzucht I und II. 

In allen drei Versuchsjahren zeigte es sich, dah sich die in Ostpreuszen ge- 
bauten Hafersorten fast durchweg durch ein auherordentlich hohes Korn- und 
Litergewicht auszeichneten, so dass es fur die Provinz Ostpreuszen von grower 
praktischer Bedeutung sein durfte, wenn sie sich der Zuchtung eigener Hafer¬ 
sorten zuwenden und Absatz dafur nach anderen Gegenden gewinnen wurde. 

1893. Anbauversuche mit Weizen wurden laut Beschlutz der 
Komniission stir Getreide-Anbauversnche im Herbste 1893 in Angriff ge- 
nommen. Die Versliche wurden von neun Landwirthen mit Urtoba-, Sand-, 
Epp-, Kostroma-, Kraphauser- und Nordstraild-Weizen ausgefnhrt. 

3. Pflauzenphysiologische Untersuchnngen. — 1877. Ueber 
die Einwirkung von Chlor- und Carbolsaure-Dcimpfen auf das 
Saatgut. Die Veranlassung zu diesem Versuch war, dah in cinem mit 
Chlorkalk desinsizirten Eisenbahnwagen ein Posten Roggen untauglich ge- 
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Worden war, wobei nicht nnr Geruch und Geschmack, sondern auch die 
Kcimkraft des Gctreides gelitten hatte. Hierbei wurde festgestellt, dah 
Samen, sclbst in Sacken in cincm wit Chlorkalk- resp. Carbolsciure-Dampsen 
angcfiillten Kasten anfgchangt, um so schneller die Keimnngsfahigkeit ver- 
licren, je wasserrcichcr die Sainen waren. 

1879. Uutcrsuchungcn lion schadlichcn und gesnnden Lupinen. 
1882. Versnche wit amerikanischer Klecsaat. Das Erntegewicht 

dcr ameriknnischen Kleesaat stellte sich stets niedrigcr wie beim einheimischen. 
1882. Bchandlnng non Samereien mit Petroleum, Benzin rc. 

Es war die Frage zu entscheiden ob Samereien, wenn sie in Beruhrung 
mit Petroleum, Terpentinvl vder Benzin gebracht wiirden, an Keimfahigkeit 
verloren, Weil man die zur Aussaat bestimmten Samereien mit vbigen 
Fliissigkeiten behandeln wolltc, um sie vor Jnsektenfrah zu schutzen. Bei 
Gctreide ubten sie, luxe bekannt, schadlichcn Einslusi, wahrend bei Oelsaaten 
die Keimnng ganz vorzliglich blieb. Deshalb kann hier dicse Methode'im 
Nothfallc empfohlen werden. 

1882. Untersnchungen iiber Regenerator und Unicum. Beide 
sollten bei Anwendung als Diingemittel die schadlichen Jnsekten im Boden 
vertilgen und gleichzeitig den Pslanzen auch noch Nahrstoffe zufuhren. Das 
erste dieser Mittel war cine Mischung von Mvorerde, Schwefelpulver und 
Carbolsanre, Unicum eine Schivefelleberlosung. Beide Mittel ergaben bei 
angestellten Versuchen nicht den geriugstcn Erfolg. 

1882. Wnrzelstudien. Ermittelungen uber das Verhaltnih des 
Wurzelgclvichtes zum Gewichte der oberirdischen Theile bei Mais in ver- 
schiedenartig gedungtem Sandboden. 

1883. Gerste-Untersuchungen. Die Arbeit wurde unternommen, 
um die Qualitat dcr iu hiesigcr Gegcnd bei verschiedener Dungung er- 
bauten Gerstensortcn festzustellen. Es sand sich, datz bei gleicher Phosphor- 
saurcmenge die Amvendung von schlvefelsaurem Ammvniak besser als die 
von Chilisalpeter gelvesen war. 

1883. Ucber die Zusammensctzung vcrschieden groher, im 
Wachsthum gestorter Futterrunkeln. Der Unterschied dieser gleich- 
nlterigen, aber in der Grvhe sehr verschiedcnen Futterrunkeln bestand darin 
dasi der Trvckcnsubstanz-, Rohsascr- nnd Zuckergehalt mit dcr Verkriisipeliing 
dcr Rulikeln stieg. 

1884. Wurzclgewichtsbcstimmungen verschiedener fvrstlicher Ge- 
wnchse. 

1884. Ueber die Wirknng einiger Pflnnzcngifte beim Keimen 
der Samen nnd wahrend des Wachsthums der Pslanzen. Im 
dlnschlnh an die Diingungsversuche mit rhodanhaltigem Ammoniak-Supcr- 
sihosphat wurde die Wirknng des Rhvdans allein bei der Keimnng ncbcn 
Kupfersalzen^gepruft. 
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1884-85. Ueber das Verhaltnitz des Spelzengewichtes der 

in Ostpreutzen gebauten Gersten sorter,. Das Spelzengewicht der 

Gerste vergrotzcrtc sich init der Zunahnre der Bindigkeit des Bodens; bei 

Gypsreichthum wurde ebenfalls eine grotzere Spelzenmenge beobachtet. 

1890. Ueber den Einflutz verschiedcn grotzer Gypsmengen 

im Boden anf die Entwicklung der Hafer- und Gerstenpflanze. 

Der Versnch wnrde in 5 Reihcn, gypsarmer Boden, derselbe mit lO pCt., 

mit 25pCt., mit 5O pCt. und reiner Gyps, vorgenonunen, und der Boden 

in alien Vcrsuchsreihen gleich reichlich mit Pflanzennahrstoffen versehen. 

Es kvnnte die Beobachtung Professor Ritthausm's, datz Gyps anf die Blatt- 

cntwicklung gunstigm Einflutz ausube, bestatigt werden, da die Blatter der 

gypsreichcn Parzellm bei der Messung langer und breiter warm. Die 

chemische Untersuchung von Stroh und Spelzen ergab einen grotzeren Schwefel- 

sanre-Gchalt mit dem allmahlich zunehmmden Gyps-Reichthum des Bodens. 

Die Wanderung der Schwefelsaure ging aber nicht bis in das innere Korn. 

1891—93. Gewichtsverhaltnisse der Wurzeln zu den ober- 

irdischen Theilen bei Leguminosen. Die Pflanzen wurden in Saud- 

boden gezogen und vor wie nach der Bluthezeit so geerntet, datz die voll- 

stcindige Wurzel bei der Analyse mit Berucksichtigung sinden konute. Die 

dabei gefundenen Zahlen haben gezeigt, datz das Gewicht der. Wurzeln 

meistens uberschcitzt wird. 

HI. Thierische Crnahrung. 1. Fiitterungs-Versuche. 1883. 

Futterungs-Versuche mit Baumwollsamenkuchen an Kaninchen. 

Die Kuchen warm sauer und mit Pilzfaden durchzogen. Sammtliche 

Kaninchen verendeten nach kurzer Zeit unter gleichen Kraukheitserscheinungen. 

1885. Futterungs-Versuche mit gerosteten Hanfkuchen. Die 

Untersuchung der Mistprvben der Thiere, welche mit theilweise verkohltem 

Kuchen gefuttert warm, ergab eine grotzere Mmge abschlemmbarer brauner 

Kuchentheilchen als der mit normalem Kuchen gefuttertm. Auch die Stuck- 

stoffbestimmung des trockmen Mistes von ersteren Thieren fiel wesentlich 

hoher als bei den anderen aus. Daraus war zu ersehen, datz der gerostete 

Kuchen einen geringerm Nahrwerth hatte. 

1885. Ueber den Einflutz des Palmkernfettes aus den 

Fcttgehalt der Milch. Dieser Versuch wurde von mehreren Besitzern an- 

gcstcllt, die das Palmkerufett in innigster Mischung mit Kleie (also ohue 

Palmkernprotein) erhielten, und wurde dabei eine Steigerung des Fettgehalts 

in der Milch constatirt. 

1886. Karpfenfutterungsversuche. Diejenigm Futterstoffe, die 

das weitestc Nahrstoffverhaltnitz hatten, warm frir den Karpfen am wmigsten 

vortheilhaft, wahrend die pvrteinreichen Futterstoffe (Blutmehl, Lupiuen und 

Erbseir) von den Fischen uicht nur gut vertragm, sondern auch mit Gewinn 

(Gervichtszunahme) an dieselben verfnttert tvurden. Uugunstig wirkten starke- 
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reidje Futterstosse (Mais, Reis u. s. w.), denn die Starkekoruer schienen 
nickit mir unverdant den Tarmkaual zu durchwandern, sondern schliehlich 
nnch noch tvdtlich zu wirken, indem die Tarmwande dieser Versuchskarpfen 
bei dcr Sektion sich sehr cntziindet hatten. Bei der Fiitterung mit Baum- 
wollensaatmehl erkrankten und starbeu die Fische bald. Bei dcr Sektion 
sand sich der Darin stark gervthct und mit Eiter gefullt. 

1888. Ueber den Einfluh von Palmkernfett und Rubol anf 
die Zusammensetzuug und Beschaffenheit des Milchfettes. Die 
Bersnche warden mit einer Ziege ausgefiihrt und sie ergabeu, das; das be- 
tresfcnde Nahrungsfett in die Milchdruse ubergeht, denn die Eigeuschaften 
und Reactivnen des Milchfettes anderten sich bei reichlicher Palmkernol- 
siitternng und spater bei Rubolfutterung dcrartig, dah die gewahlten Oel- 
sorten sich deutlich im Milchfett wiedererkenneu lieszen. 

1889—90. Ueber den direkten Uebergang von Nahruugs- 
fett in die Milch. Die Versuche dieser Jahre wurden an einer Kuh 
einmal init Cocosnuszfett und das audere Mal mit Rubol in inniger Mischung 
mit Kleie vorgenominen. Die Resultate bestatigten auf's Neue, dah bei uber- 
reichlicher Gabe von einer Fettsorte das Milchfett ebenfalls die Eigenschaften 
und die Reactivnen des im Ueberschuh gegebenen Nahrungsfettes zeigte, und 
dah somit auher dem Bildungsfett auch Nahrungsfett in die Milchdruse 
iibertreten kann. 

1890. Fischfutterungsversuche. Der Zweck des Versuches war, 
die Frage zu entscheidcn, ob typische Raubfische neben animalischer Nahrung 
auch pflanzliche aufnehmen. Versuchsobjekte warm drei Vertretcr der Familie der 
Barsche, Fluhbarsch, Schwarzbarsch und Forelleubarsch. Die Thiere nahmen 
unter keinen Umstanden, selbst nach longer Hungerperiode, vegetabilische 
Nahrung zu sich und find anf keine Weise an eine solche zu gewohnen. 

2. Futter - Bereituugsmethoden. — 1883. Lupinen-Ent- 
bitterungsmethode. Die verschiedeusten Methoden zur Lupinen-Eut- 
bitteruug wurden genauer gepruft, und dabei stellte es sich heraus, dah die 
Methode am geringsten Verlnste aufwies, bei der dem ersten Auslaugewasser 
die geringe Salzsauremenge im Verhaltnih von 1:1000 zugesetzt war. 
Grvhere Mengen Salzsanre verschlcchtern den Geschinack und ergeben einen 
grvheren Trockensnbstanz- resp. Protciu-Verlust. Der Verlust an Trocken- 
snbstanz berechnete sich hierbci anf 10—15 pCt., und bestand derselbe aus 
den weuiger werthvvllen stickstofffrcicn Extraktstoffen. 

1888. Prehsutter-Untersuchungen. Es wurde eine grvhe Au- 
zahl von Prchfutterprvben uutersucht, die nach verschiedenen Systemen und 
unter den verschiedeusten Bcdiugnngcn gewouuen tvaren. Bei einzcluen 
Prvben faudeu sich Alkoholmengeu, die bis etwa 1 siCt. hinaufgingen. Die 
Qualitat und Zusauimensetznug des Butterfettes andert sich bei reichlicher 
Prehfntter-Fiitterung, jedoch uicht zum Nachtheil der Butter, 



— 125 — 

IV. Molkereilvesen. 1881. Analysen von Hilfsprodukten, 
die im Mciereibetrieb zur Anwendung kommen und von der 
Konigsbergcr Molkereiausstellung entnommen waren. 

1883. Wirkung diverser Labproben auf verschiedenalterige 
Milch. Branchbare Zahlen wurden nnr bei gleichalteriger Milch von ver- 
schicdener Herkunft gefnnden, weshalb es sich empfehlen durfte, dah bei Lab- 
priifnngen nicht nnr auf cine gute Qualitnt der Milch, sondern ebenso auf 
ein bcstimmtes Alter derselben Rucksicht genommen wird. 

V. Chemisch-Analytische Thatigkeit. — 1879. Ueber die 
Wir^ungen des sogenannten „schwarzen Wassers" aus Moorland. 

Im Auftrage der Koniglichen Regierung wurde eine Probe „schwarzes 
Wasser" ans den Erlenbruchern des Koniglichen Forstreviers Brandt chemisch 
und pflanzenphysiologisch untersucht. Bei der Untersuchung wurden in 
100000 Theilen der ubersandten Probe Wasser 31,29 Theile Humus- 
verbindungen und 17,59 Theile mineralische Stoffe gelost gefundcn. Die 
Huinnsverbindungen erwiesen sich nach zwei Richtnngen hin schadlich: ein- 
mal geben die Humusliisungen in Verbindung mit Eisen, das sie liberal! im 
Boden finden, zur Bildung des Ortsteines (Sumps- oder Morasterzes) Anlatz, 
welcher den im Boden wurzelnden Pflanzen den Wachsthumsraum verengt, 
und zweitens wirken sie als Neduktionsmittel ans ihre Nachbarschaft, wobei 
dann besonders die fur die Vegetation giftigen Eisenoxydul-Verbindungen 
erzeugt werden. 

1880—93. Analysen mehrerer never Futterstoffe und deren 
Rohprodukte. 

1881. Zusammensetzung und Schadlichkeit der Kornrade. 
1881. Prufung verschiedener Rubsensorten auf ihren Ge- 

halt an myronsanrem Kali. 

1882. Bersuche liber die Loslichkeit des Proteins verschie¬ 
dener Oelkuchen (Hans-, Nigerkuchen re.) in Nahrflussigkeit. 

1884. Ueber das Zurlickgehen der wasserloslichen Phos- 
phorsaure in Blechbiichsen. Hierbei zeigte sich, dasi an den Wandungen 
der Geflihe liegende Superphosphatmengen eine Einbuhe an wasserloslicher 
Phosphorslinre erlitten hatten. 

1885. Ueber die araometrische Fettbestimmungsmethode stir 
Magermilch nach Professor Soxhlet. 

1888. Betheiligung an der gemeinschaftlichen Arbeit zur 
Feststellung der besten Butterprufungsmethode. 

1893. Wassergehaltsbestimmungen von hiesiger Butter auf 
Veranlassung Sr. Excellenz des Herrn Ministers stir Landwirthschaft unter- 
uvmmen, ergaben im Mittel 12,51 pCt. Der niedrigste Wassergehalt betrug 
8,49 pCt., der hochste 17,97 (von 119 untersuchten Proben). 
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VI. Meteorologische Bcobachtungen. Die meteorologische Veob- 
achtnngs-Station im Garten dcs Centralvereins wurde am Schlusse des Jahres 
1880 etablirt. Es warden taglich dreimal meteorologische Beobachtungen ange- 
stcllt mid in der land- nnd forstwirthschaftlichen Zeitung veroffentlicht. Die 
Mittelzahlcn der Jahre 1881—93 find in folgender Tabelle zusammengestellt: 

1— 8_i 8-1 8-1 88 tp 
GO CO CO GO GO GO 00 00 oo 00 GO GO GO 
CD CD CD CD GO 00 00 (X) 00 

s 
00 GO 

CD to I—1 o CD 00 -81 OS ox CD to 8- 

-3 -3 -3 ^3 -83 —3 -3 -3 -3 -3 -83 -3 
Ox O' OX OX OX OX Ox Ox Ox OS Ox Ox Ox 

mittlerer CO 
"ox 

GO 
Vi 

CD 
00 

CD 
OS 

CD 
V 

p 
Ox 

CD 
V- 

p 
"CD 

00 
"os 

p 
"CD 

-3 
To 

p 
"-3 

p 

"ox 

-3 -3 •83 -83 -3 -8J -3 -3 -3 -3 -83 s 
-3 
p 

GO -3 
P Z 

GO 
p 

-83 
CD 

00 
p 

GO 
jro 

-3 
p 

•83 
p 

GO 
8- 

CO 
98 

-3 
-3 fjodjfter 

to CD -3 -83 -83 OS 8-1 
to "CD P "CD "to P 

-3 -3 -81 -83 -81 —3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 
CD 
00 

CD 
o 

CD 
Ox 

CD 
CD 

to 
p 

CD 
-3 

CD 
p 

CD 
00 

CD 
p 

CD CD 
O 

CD 
GO 

CD 
O niebngfter z. 

-81 CD 00 O -83 "-3 to 98 -83 "os © P 3‘ 

Ox 98 Ox Ox 98 98 98 98 OX 48 98 

m
m

 o p p GO p CD CD ft 8-1 
Ox -3 Amvlitude 

ox OS CD -3 O CD CD GO To "ox "o 00 O 

4- -|~ 4~ 4" + 4" 4- 4~ 4- + 4“ + + mittlere 00 CO CO GO -81 CO co 00 00 CD -3 
GO CD 98 o Ox GO To "CD 48 P P 

~f~ + + 4“ _1_ “b p 4" 4" 4" + 4" + 
hochstes CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD K OS O' 98 Ox to Ox p p p CD Ox CD 

GO OS OX "to V "ox "CD "CD OX "ox To P CO S 

| 1 | 1 1 } | | | | | | 1 » 3 
CO 98 

88 
o Ox p CD p p CD p CD p 

8-1 

Ox 
niedrigstes 3 

"to GO OS Ox Vi To —3 "ox CD P "o CD "-3 | 

1 
to 
-3 

1 
p 

l 
px 

l 
p 

I 
to 
JO 

i 
to 
to 

l 
So 

1 
I—1 

GO 

1 8-* 
48 

1 
p 00 p 

1 
to hochstes s 

rr 
ss 
& "to Vi P "o "ox 00 Ox CD OX Ox "CD "os 

p 
4“ + + 

i 
4- 4" ~h “h -h + “h + + 

niedrigstes 
3 
c 

00 
i—1 

p 00 po S 
8-^ 
Ox w 

8-1 

-3 
8-A 
CD p OS CD 

8-1 

CD - 

"GO To "to Vi O "o« "o © CD "-3 "ox P "o 

OS Ox 98 Ox Ox Ox Ox Ox CJX 48 OX 98 Ox 
Ox p p -81 98 98 P 00 JO p Ox AmvllLude 

"o CD "cD "to "CD CD P OS O "o "ox P 

1 | | 1 | | | 
-3 
CD 

-3 
P 00 

o 
-3 -3 

p Relative 
To V © o OX T© Feuchtigkeit 

^3 OS OS —81 -3 -3 ox OS -3 -3 -3 98 
CD 
o 

to 
CD 

CD 
p 

98 
JO 

-81 
p 

—81 
GO p 

Ox 
O GO •81 

—3 
to ^3 Ox 

jo 
Ox 
OS Hohe der Nieder- 

"CD "cD P "to "CD "ox P "-3 To o "o "ox "o schlaae in mm o O O' o GO OS OS -3 Ox O' o OS to 

to 98 to CD CD OS CD CD CD to CD OX to 
OX jS-x p OS O 98 -3 p GO 00 jo to p ,poci)|rer 
OS o 

"to o 
O' 
o P o 

CD O 
P 
98 

"ox 
O 

V] 
o 

"os 
o p 

Ox 
"os 
CD 

"ox 
O 

"os 
CO Tagesniederschlag 

to to to 8-* to to 8-A 1- ■■ 8^ 8-r 8->- 8-* 88 Anfif 
CD CD o CO O' GO -81 -3 CD CO 

8-1 £ 98 CD to CD CD OS OS OS 48 to CO ocr mcgcntnge 

n « n 
O

S
 

CO 
O 3 

S
O
 

u 

CO 

s3 
fci 

S o 
a -S' 
cy ro 

GO CO 

n c n « 3 1 i 
o 

3 3 3 3 3 3 3 3 c§ | 



— 127 — 

VII. Sonftige Thatigkeit. 1881. Betheilignng an der Molkerei- 
AuSstclluug vom 18. bis 20. Marz mid an der Maschinenausstellung vom 
26. bis 29. Mai. 

1883. Fritfliegen-Bertilgnngs-Versuche. Bei diesen Versuchen zeigte 
sich, das; van den angewandten Mitteln das Ueberstreuen von Chilisalpeter 
(1 Ctr. p. Morgen) das beste Bcrtilgnngsmittel war. 

1892. Betheilignng der Versuchs-Station bei der VI. Wanderaus- 
stclliing der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft zu Konigsberg Pr. vom 
16. bis 20. Juni 1892. 

Die Station brachte bei dieser Gelegenheit zur Veranschaulichung 
folgende Erzeugnisse und Gegenstande: a) Eine grosze Sammlung von 
Gruudnngungspstanzen, die mit der vollstandigen Wnrzel anf Kartonpapier 
gczogen waren (Wnrzelherbarinm). d) Eine Sammlung verschiedener Le- 
guminosenwurzeln in Glasrohren mit Alkohol. o) Verschiedene Wasser- 
kulturpflanzen. 6) Ein Herbarium ostpreuszischer Moorpslanzen. s) Die 
charakteristischen ostpreuszischen Bodenarten. 1) Proben der Haferernten vom 
Anbauversuch 1891. g) Verfalschungen, svwie einen Theil der schadlichen 
und geringwerthigen Dungemittel, Futterstoffe, Samereien u. s. w., welche 
aus dein Vereinsbezirk des Ostpreuszischen landwirthschaftlichen Central- 
Vereins der Versuchs-Station zur Untersuchung eingeschickt Worden sind. 

1893. Vertheilung von Saatgut und Dungemittel an kleinere Land- 
wirthe: Zu dem Zweck, den einheitlichen Anbau von fiir den hiesigen Bezirk 
besonders geeigneten Getreidearten und die eintragliche Anwendung kiinst- 
licher Dungemittel bei den kleineren Besitzern zu fordern, wurden uach einem 
Verweudungsplane des Borstandes des Ostpreuszischen landwirthschaftlichen 
Central-Vereins von der Station im April Sommersaatgetreide und Anfang 
September Wintersaatgetreide sowie kunstliche Dungemittel an Besitzer 
vertheilt." 

In dem Matze als die Wollpreise in Folge der Konkurrenz der uber- 
seeischen Wollen zuruckgingen und die Schafhaltung eingeschrankt wurde, 
nahm das Molkereiwesen an Ausdehnnng und Bedeutung zu. Da nun 
der Bezirk des Ostpreuszischcu landwirthschaftlichen Centralvereins vorzugs- 
weise anf die Ausfuhr von Molkereiprodukten angewiesen ist, so kam es, 
inn die Absatzverhaltnisse giinstiger zu gestalten, zunachst daraus an, die 
Molkereiprodukte, Butter und Kase, in Bezug anf innere Beschaffenheit und 
anszere Form zu verbesseru, glcichmasziger zu gestalten und eine moglichst 
hohe Ansbeute und Berwerthung der Milch zu erzielcn. — Da es jedoch 
an Mvlkereipersonal fehlte, welches zur Erreichung dieser Zwecke hinreichend 
durchgcbildet war, so haudelte es sich writer darum, nach dem Vorgange 
Danemarks, einen Molkerei-Jnstruktor anznstellen, dessen Thatigkeit 
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fid) nicht inti' n»f Erzielnng besserer und glcichmagigerer Produkte, sowie 

nuf die Ennittelung von Absahortcn fiir dieselben erstrecken, fondern fief) vor- 

zugsweise auch der erften Einrichtung von Molkereien, sowie der Ausbildung 

von Niolkereipersonal und der zeitweisen Kvntrole der Molkereibetriebe zu- 

znwenden hoben sollte. 

Die Sektion fiir Biehzucht des Centralvereins erMrte in ihrer 

Sitzung am 22. Febrnar 1874: 

die Anstellung eines Milch-Jnstruktors im Bezirke des hiesigen 

Centralvereins fiir dringend wiinschenswerth, und richtete dem- 

zufolge an die Centralstelle das Ersuchen: 

„Centralstelle wolle moglichst bald die geeigneten Schritte than, 

um fiir das Amt eines Mvlkerei-Techmkers qualifizirte Per- 

svnlichkeiten, sowie die Bedingungen zu ermitteln, unter welchen 

dieselben geneigt sein wiirden, fiir die Daner von vorlciusig 

einem Jahre als Jnstruktoren in Ostpreuhen thatig zu sein." 

Die Sektion beschlost ferner: 

„ Centralstelle zu ersuchen, hvheren Orts dahin vorstellig zu werden, 

datz an sammtlichen landwirthschaftlichen Lehranstalten der Molkerei- 

betrieb mehr Beriicksichtigung finde als bisher." 

Noch in demselben Jahre richtete ein fret gebildetes Komitv von 

16 Landwirthen aus Oft- und Westpreuhen an ihre Berufsgenossen eine 

Ausforderung, zur Anstellung eines Molkerei-Jnstruktors und Er- 

richtung einer Milch-Bersuchsstation sreiwillige Beitrage zu zeichnen. 

Auf Bcschluh des Verwaltungsraths vom 19. Marz 1875 erlieh so- 

dann der Centralvereinsvorstand in derselben Angelegenheit an die Zweig- 

vercine ein Rundschreiben, in welchem dieselben ausgefordert wurden, 

zur Anstellung eines Molkerei-Jnstruktors selbst einen jahrlichen 

Beitrag aus den Zeitraum von mindestens drei Jahren, soweit 

dieses nicht bereits geschehen, zu zeichnen, sowie die Vereinsvorstiinde 

zu ersuchen, Zeichnungen von Bcsitzern in bindender Form ent- 

gcgen zu nehmen, durch welche sick, dieselben zunachst ans den Zeit¬ 

raum von drei Jahren und sodann mit jahrlicher Kiindignng ver- 

pflichten, von den von ihnen gchaltenen Kiihen pro Jahr und Kuh 

fiir den in Rede stchenden Zweck 10 Markpfennige zu zahlen. 

Dieser geringe Beitrag wnrde gelvahlt, um es jedem, auch dem 

klcinsten Besitzer, zu ermvglichcn, zur Erreichung dieses fiir die Rentabilitat 

der Landwirthschast so wichtigen Zweckes das Seinige beizusteuern, ohne ein 

irgendwie ill Betracht kvminendes Opfer zu bringcn. 

Eilie ans Bcitgliedern des Ostprenhischen landwirthschaftlichen Central¬ 

vereins iliid des Hanptvereins lvcstpreiihischcr Landwirthe gebildcte Kom- 

missivn trat am 6. September 1875 in Elbing znsammen. Die auf Grund 

der erlassclien Rundschreiben von Bereinen und Privatcn erfolgten Zeich- 
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muigen hatten fur den in Rede stehenden Zweck etwa 2600 Mark ergeben. 

Trvtz dieseS den Erwartnngen wenig entfprechenden Ergebniffes beschloh die 

Kommission dennoch, mit der Anstellung eines Molkerei-Jnstruktors vor- 

zugehcn und an den Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralverein den 

Antrag zu richten, derselbe wolle nach dem Borgange des Hauptvereins 

westpreuhischer Landwirthe als Beitrag zur Anstellung eines Molkerei-Jn¬ 

struktors gleichfalls 450 Mark bewilligen. 

Der Verwaltungsrath lehnte diesen Antrag jedoch in der Sitzung am 

5. November 1875 ab und fahte folgenden Beschluh: 

„Der Verwaltungsrath erachtet die Aufgabe der Anstellung eines 

Molkerei-Jnstruktors als eine Aufgabe freien Zusammentritts der 

Jnteressenten." 

Diese ablehnende Haltung des Verwaltungsraths, welche den auf An¬ 

stellung eines Molkerei-Jnstruktors gerichteten Bestrebungen damals vor- 

laufig ein Ende machte, erklart sich, abgesehen von den unzureichenden Geld- 

mitteln hauptsachlich aus folgenden Umstanden. — Zunachst gingen die 

Ansichten uber die an die Thatigkeit eines Molkerei-Jnstruktors zu stellenden 

Anforderungen auseinander, dann entstand ein auf litterarischem Wege langere 

Zeit fortgesetzter Streit daruber, ob nicht die Errichtung einer Molkerei- 

Schule der Anstellung eines Molkerei-Jnstruktors vorzuziehen fei, und endlich 

fuhrten die Bemuhungen, eine stir diese Stellung geeignete Personlichkcit zu 

ermitteln, nicht zu einem befriedigenden Ergebnitz. 

An der Anfangs Marz 1877 in Hamburg veranstalteten Jnter- 

nationalen Molkerei-Ausstellung hatten sich die landwirthschaftlichen 

Centralvereine von Oft- und Westpreuhen mit einer gemeinsammen Kollektiv- 

Ausstellung betheiligt, an welcher 69 Aussteller theilnahmen, unter denen 

sich 13 Genossenschaften befanden. — Die wenig giinstige Beurtheilung, 

welche die Mehrzahl der ausgestellten Butterproben namentlich beziiglich der 

Bearbeitung in Hamburg erfnhren, gab einen erneuten Anstotz, die Be- 

strcbungen zur Forderung und Hebung des Molkereiwesens im hiesigen 

Bezirk wieder aufzunehmen. Am 4. Mai 1877 beschloh der Verwaltungs¬ 

rath die Errichtung einer Sektion fur Molkereiwesen, wahrend bis 

dahin die milchwirthschaftlichen Angelegenheiten von der Sektion fur Vieh- 

zucht mit erledigt Worden waren. 

Im Herbst des Jahres 1877 erlieh der Vorstand der neugebildeten 

Sektion fur Molkereiwesen, bestehend aus den Herren: Neumann- 

Posegnick, von Reichel-Terpen und von Hippel-Gr.-Kuglack einen 

Aufrnf an die Mitglieder des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Central- 

vcrcins, in welchem dieselben auf's Neue ersucht wurden, Beitrage zur An¬ 

stellung eines Molkcrei-Jnstrnktors zu zeichnen. In diesem Rundschreiben 

wurden die Aufgaben des Jnstrnktors wie folgt bezeichnet: 

9 
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„1. Die Vcstrcbungcn, crprobten Fvrtschritte und erzielten Erfolge 
anderer Lender auf mifcicm heimathlichcn Bvdeu zu verwerthen. 2. Die 

Nkeiereibesitzer fiir cine gcregclte milchwirthschastliche Buchfuhrung und Ver- 
offeutlichung der giinstigeu mid ungiinstigen Resultate durch die Fachpresse 
zu gcwiimcn. 3. Vcrbcsscrte mid rentable Absatzwege ausfindig zu machen, 
nachdem durch. Vcrcinigung der Landwirthe und Kaufleute diejenige Waare 
hergcstellt ivordeu, ivelchc die hbchst zahlendeu Preise haben wollen. 4. Die 
Begrundung eincr milchivirthschaftlichen Vcrsnchsstation anzustreben uud auf 

geeignctc Weisc ins Lcbcu zn rufen. 5. Anstalten zur Ausbildung von 

gutcn und praktischeu Meiercileuten zu errichten. 6. Jungen Landwirthen 
die so wiinschenswerthe Nuterweisnng im Meiereibetriebe zu ertheilen." 

In Folge dieses Aufrufs wurdcn 3271 Ml. fur den in Rede stehenden 
Zweck garautirt, welche Sumiue jedoch nicht fiir ausreichend erachtet wurde, 

so dah man bcschlos;, mit der Saimnlung von Garantiezeichnungen fortzufahren. 

In dcr Zeit vom 1.—3. Marz 1878 veranstaltete der Ostpreuhische 
landwirthschaftliche Centralvereiu in Gemeiuschaft mit den landw. Ceutral- 

vereiuen von Littauen uiid Masuren, sowie von Westpreuhen in Elbing 
eine Molkerei-Ausstellung. 

Durch diese Ausstellung, uber deren Resultate in Nr. 9 der „Land- 
uiid forstivirthschaftlicheu Zeituug" 1878 ausfuhrlich berichtet Worden ist, wurde 

zunachst die erfreuliche Thatsache kvnstatirt, dah die Molkereibesitzer der Pro- 
vinz Preuhen, die in Hamburg gemachten Erfahrungcn und die erhaltenen 

Lehren wohl bcherzigend, in der kurzcn Frist von nur einem Jahre grohe 
Fortschritte in Bezug auf die Qualitat der von ihnen hergestcllten Molkerei- 

sirvdukte gemacht hatten. Namentlich trat dieses bei Butter hervor. 

Vergleicht man die Beurtheilung, welche unsere Butter in Hamburg 

crfiihr mit derjcnigcn in Elbing, so ergeben sich folgende Prozentscitze: 
hochfein. feiit, gut, mittelmassig, ordinal, schlecht. 

in Hamburg 0 pCt., 4 pCt., 36 pCt., 36 pCt., 18 pCt.. 6 pCt. 

in Elbing 0,8 - 17 - 48,3 - 29,9 - 4 pCt. 

Hiebei ist wohl zu bcachtcn, das; als Prcisrichter in Elbing die Herren 

Buttcrhandler Boyscu aus Hamluirg mid Carl Mahlo aus Berlin, sowie 
Herr O. Laivaetz ails Diincmark fungirten, welche samultlich auch in Ham¬ 

burg nusere Butter als Prcisrichter zu bcurthcilen gehabt hatten, das; der 
Vergleich der Urtheilc, ivelchc alls beidcn Ausstelluugeu gefiillt warden, 

hiednrch also ciuen besvnderen Wcrth erhiilt. 
Auch an der im Miirz 1879 in Berlin vcraustalteten Dcutschen 

Molkerei-Ausstellung betheiligten sich die drei landwirthschaftlichen Cen- 

tralvereine Ost- und Westprenhens mit eincr .Kollektiv-Ansstclluug, 

deren Geschaftsfiihriuig — Hue auch die der frnheren und shiitcren Kollektiv- 
Ansstellnngen — dem Berichterstatter vblag. 
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Die Bethciligimg cm dieser Kollektiv-Ausstellung mit 100 Ausstellern, 

von deiien 53 dem Ostpreuhischen Centralverein, 32 dem Hauptverein West- 

prcuhischcr Laudwirthe mib 15 dem Centralverein fur Littauen und Masuren 

angehvrtcn, imifj als eine sc hr erfreiiliche bezeichnet werden. Die Oft- und 

Westpreuhische Kollektiv-Ausstellung war ihrem Umfange nach das be- 

deutendste dcrartige Unternehmen auf der ganzen Ausstellung und umfahte, 

sowcit Butter und Kase in Betracht kommen, einen grohen Bruchtheil der 

gesammten Ausstellungs-Nummern. 

Dvch nicht nur was die raumliche Ausdehnung anbetrifft, sondern 

auch in Bezug auf die gute und zum grotzen Theil vortreffliche Beschaffen- 

heit der ausgestellten Produkte konuten wir mit den Resultaten der Berliner 

Molkerei-Ausstellung in hohem Grade zufrieden sein. 

Habeu die Oft- und Westpreuhischen Aussteller dock) sogar die Holsteiner 

in Bezug auf Butter, und noch mehr bei dem Kase ubertrossen, und kamen 

die Oft- und Westpreutzen doch den Bayern in Bezug auf Kase nahe, 

wahrend fie ihnen in Bezug auf Butter uberlegen waren. 

Diese hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete des Molkereiwesens 

find denn auch durch Berleihung des von Sr. Majeftat dem deutschen 

Kaiser Wilhelm I. gestifteten ersten Ehrenpreises, welcher der Oft- und 

Westpreuhischen Kollektiv-Ausstellung, namentlich auch mit Niicksicht auf die 

grohen Fortschritte, die in Oft- und Westpreutzen seit der Hamburger Aus¬ 

stellung gemacht worden waren, zuerkannt wurde, ausgezeichnet Worden. Dieser 

Ehrenpreis besteht aus einer Bowle von Krystallglas, welche mit einer 

reichen Silber-Ornamentik versehen ist. 

Da die Betheiligung an der Kollektiv-Ausstellung von Seiten des 

Ostpreuhischen Centralvereins die grofzte war, und derselbe in der Mitte 

zwischen Westpreutzen und Littauen liegt, so erklarten sich die in Berlin an- 

wesenden Bertreter der beiden genannten Centralvereine aus eigener Initiative 

daunt einverstanden, day der verliehene Ehrenpreis in Konigsberg im General- 

sekretariat des Centralvereins ausgestellt werde, um bei feierlichen Anlassen 

als Schaustuck zu fungiren. 

Die auf der Molkereiausstellung in Berlin erreichten Ersolge 

und erhaltenen Auszeichnuugen hatten fiir den Absatz von Butter die 

praktische Bedeutung und die weitere Folge, datz Ost- und Westpreutzische 

Butter fortan ihrer Herkuuft halber, nicht mehr wie fruher, schlechter bezahlt 

wurde, als Butter aus anderen Landestheilen, sondern in den Markt- 

berichten an erster Stelle und mit den hochsten Preisen notirt wurde. 

In den Tagen vom 18. bis 20. Marz 1881 sand in Konigsberg eine 

vom Osipreuszischen landwirthschaftlichen Centralverein in Verbindung mit 

deu Centralvereinen Littauens und Westpreuhen ins Leben gerufene Molkerei- 

Ausstellung statt, welche ein recht erfreuliches Bild von dem zeitigen 

Staude des Molkereiwesens zur Darstellung brachte. 

9* 
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Was die Bcschickung betrifst, so betrug die Gesammtzahl der Aus¬ 

steller 244, von deneii 197 Aussteller mit 295 Katalog-Nummern in Ab¬ 

theilung I (Milch mid Milchprodukte) und 47 Aussteller nut 50 Katalog- 

Nnmmerik in Abtheilung II (Betriebsmittel und Hilfsstoffe fur die Milch- 

wirthschaft) vertretcn warm. 

Ansserdem hatten von den 197 Ausstellern der Abtheilung I sich noch 

117 Aussteller mit 144 Objckten an der Bcschickung der Kosthalle betheiligt. 

Die summarische Uebcrsicht der Betheiligung ergiebt Folgendes: 

Von 244 Ausstellern gehorten an: 134 dem Regierungsbezirk Kouigs- 

berg, 42 dem Regierungsbezirk Gumbinnen, 20 dem Regierungsbezirk Danzig, 

29 dem Regierlingsbezirk Marienwerder, 19 anderen Provinzen resp. deutschen 

Landern. 

Sehr zweckmahig erwies sich eine Neuerung, welche darin bestand, 

dah am Eroffimngstage der Ausstellung von je einem Herrn Preisrichter 

aus seder Preisrichter-Kommission liber die von der letzteren beurtheilten 

Molkereiprvdukte ein von Demonstrationen begleiteter Vortrag gehalten 

wurde, in welchem die vorgefundenen Vorzuge bezw. Mangel an den aus- 

gestellten Produkten einer eingehendcn Besprechung unterzogen wurden, 

welche sich namentlich aus die Ursachen und die Mittel zur Beseitigung der 

vorgefundenen Fehler richtete. 

Als eine weitere glinstige Folge dieser Ausstellung kann die am 

18. Marz 1881 stattgehabte Grundung des Ostpreuhischen Milchwirthschaft- 

lichen Vereins angesehen werden. 

Die Statuten des Ostpreuhischen Milchwirthschaftlichen Vereins 

find im Anhang als Anlage IV. abgedruckt. 

Der Ostpreuhische Milchwirthschaftliche Verein konstituirte sich 

durch Wahl eines Vvrstandes von 7 Mitgliedern, in welchem Herr Gluer- 

Gergehnen das Amt des Vorsitzenden und Generalsekretar Kreiss das- 

jenige des Schriftfuhrers ubernahm. — Es gehorten ferner dem Vorstande 

an, dieHerren: Benefeldt-Quoossen, Kobligk-Babken, Neumann-Posegnick, 

Steppuhu-Liekcini und Generalsekretar Stoeckel-Jnsterburg. Als Mol- 

kerei-Jnstruktor wurde der Laudwirth Herr Otto angestellt, welcher sich aus 

der laudwirthschaftlichen Akademie in Proskan, bei Herrn Prof. vr. Fleisch¬ 

in a nn in dem Milchwirthschaftlichen Jnstitut zu Raden, bei dem Etatsrath 

von Tesdorf in Ourupgaard aus der Jnscl Falster und bei Or. Segelke 

in Kvpenhagcn grnndlichc Kenntnisse im Mvlkereiwesen angeeignet hatte. — 

Herr Otto tint seine Stellung am 1. Jannar 1882 an. Der neu begrundete 

Verein zahlte 105 Mitglicder, darnntcr 96 Molkereibcsitzer, welche den Bei- 

trag fiir 6033 Kuhe mit 50 Pf. pro Stlick und Jahr gezeichnet hatten, 

1 Pachter einer Genosscnschafts-Meicrei, 2 sonstige Jnteressenten und 6 land- 

wirthschaftliche Vercine. Im erstcn Jahre seines Wirkens hatte der Molkerei- 

Jnstrnktor Gelegeuheit 84 verschiedene Molkereibctriebe kennen zn lernen. 



133 

Dem System der Verarbeitung der Milch nach entfielen 
1882 1893 

niif Diilchbutterci 22 Meiereien, 12 Meiereien, 
- das holsteinische Verfahren 6 - 1 - 
- - Swartz'sche - 32 - 6 - 
- - Centrifugal- - 22 - 106 - 
- die Fettkaserei 2 - 1 - 

84 Betriebe 126 Betriebe. 
Um emeu kurzen Ueberblick uber die Entwickelung der Art des Be- 

triebes zu gewahren, haben wir den vorstehenden Zahlen des Jahres 1882 
diejenigen des Jahres 1893 gegenubergestellt. 

Am Schlnsse des Jahres 1893 gehorten dem Ostpreuhischen Milch- 
wirthschaftlichen Verein 147 Mitglieder an, darunter 112 Mvlkereibesitzer 
mit 8894 Kiihen, 25 Genossenschaften und Sammelmolkereien mit 11500 Kiihen 
und 10 sonstige Mitglieder (landwirthschaftliche Vereine, Ehren- und technische 
Biitglieder). Der statutenmahige Beitrag von 50 Pf. pro Kuh und Jahr 
komnit seit einigen Jahren nur mit 25 Pf. pro Kuh und Jahr zur Erhebung. 

Wiederum in Verbindung mit den landwirthschaftlichen Centralvereinen 
fiir Littauen und Masuren und von Westpreutzen wurde in den Tagen vom 
16.—18. Marz 1883 eine Molkerei-Ausstellung in Danzig veranstaltet, 
welche, abgesehen von milchwirthschaftlichen Gerathen und Maschinen, von 
Futtermitteln und Hilfsstvsfen, mit 133 Nummern Butter und 65 Nummern 
Kiise beschickt war. Nahezu die Halfte der ausgestellten Molkereiprodnkte, 
uamlich 65 Nummern Butter und 28 Nummern Kiise ruhrten aus Ost- 
preuhen, und zwar grotztentheils aus dem hiesigen Centralvereinsbezirke her. 
— Besonders stark war die Betheiligung Ostpreuhens bei derjeuigen Ab- 
theilung Butter, welche fur den HamburgerMarkt bezw. fur den uberseeischen 
Export bcstimmt war, da von 37 Nummern 28 ostpreuhischen und nur 
9 westpreuhischen Ursprungs waren. — Die sachverstandige Prufung der 
Molkereiprodukte ergab, das; derm Qualitat wiederum nicht unerhebliche 
Fortschritte gegen die letzte Ausstellung erkenuen lief;. 

Um dem allseitig empfundenen Mangel an technisch durchgebildetem 
Bieiereipersonal abzuhelfen, wurde von dem Ostpreuhischen Milchwirthschaft¬ 
lichen Verein als ein Unternehmen von hervorragend gemeinnutziger Be- 
deutung auf dem, damals Herrn Claassen jetzt Herrn Frank gehorigen Ritter- 
gutc Warnikam bei Ludwigsort eine Meiereischule gegrundet und 
am 1. Oktober 1883 eroffnet. In derselben wurden 6 Meierinnen, in den ersten 
Jahren durch einen bewahrten Meiereitechniker, wahrend der Dauer eiues 
gnnzen Jahres, in allen Zweigen des Meiereibetriebes unterwiesen. Seit 
dem Abgauge desselbcn erfvlgt dicse Unterweisung mit sehr gutem Erfolge 
durch die Lchrmeierin Fraulein Wagner. — Die jungen Madchen 
leistcn nicht nur alle Arbeiten in der Meierei selbst, sondern besorgen auch 
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das Melken der Kuhe und das Tranken der Kalber, so datz sie auch nach 

dieser Richtung hin eine grundliche Ausbildung erhalten. 

An der Ost- uitb Westpreutzischen Kollektiv-Ausstellung anf 

der Deutschen Molkerei-Ausstellung in Munchen im Herbst 1884 

nahmen aus dcm hiesigen Centralvereinsbezirk 27, aus Littauen 11 und aus 

Westpreichen 13, zusammen 51 Anssteller theil. Die Erfolge der Aus- 

stellung, uber wclche in der „Land- und forstwirthschaftlichen Zeitung" seiner 

Zeit aussiihrlich berichtet Worden ist, konnten als recht zufriedenstellende be- 

zeichnet wcrden, was auch daraus hervorgeht, das; sowohl von Seiten der 

Preisrichter fur Butter, als auch von der Preisrichter-Kommission fur Kase 

die Verleihung je eines Ehrenpreises fur die Ost- und Westpreutzische Kollektiv- 

Ausstellung beantragt worden war. Nach den vorhergegangenen Beschlussen 

der Gesammt-Jury durfte jedoch an keinen Aussteller mehr als ein Ehren- 

preis verliehen werden. In Folge dessen blieb es bei der Verleihung des 

von der Stadt Munchen gestifteten Pokals, welcher in dem Vereinshause 

des Hauptvereins Westpreuhischer Landwirthe Aufstellung gefunden hat. 

Von 18 Kollektiv-Ausstellungen in Munchen haben 8 Kvllektionen 

Ehrenpreise erhalten; unter diesen nahm die Allgauer Kollektion die erste, 

und die Ost- und Westpreuhische Kollektion die zweite Stelle ein, wahrend 

auherdem noch die Kvllektionen von Wurttemberg, Schleswig-Holstein, Elsah- 

Lothringen, Oberbayern, Schlesien und Hildesheim Ehrenpreise erhielten. 

Welchen Einfluh die internationalen bezw. deutschen Molkerei-Aus- 

stellungen in Hamburg, Berlin und Munchen aus die Hebung des Molkerei- 

betriebes bei uns gehabt haben, geht unter Anderem aus folgender Zu- 

sammenstellung der Beurtheilungs-Resultate der Butter hervor. Es wurden 

beurtheilt als: 

hochfein fein gut gelobt getadelt 

in Hamburg 0 4 36 40 60 pCt. 

in Berlin 7.5 35 37,5 80 20 - 

in Munchen 14 48 32 94 6 - 

Die sehr gate Beurtheilung der wenigen in Munchen ausgestellten ost- 

preuhischen Proben von ungesalzener Butter*), sowie der Umstand, datz trotz 

der warmen Witterung iu der zweiten Halfte des September diese Butter 

sich recht gut gehalten hatte und zum Theil ca. 3 Wochen nach ihrer Her- 

stcllung eincn reinen Geschmack zcigte, hat den Beweis geliefert, das; von hier 

aus sehr gut ungesalzene Butter nach dcm westlichen Deutschland abgesetzt 

werden kann. 

Auch die Kase warden im Allgenieiuen recht gunstig beurtheilt, und 

zwar ca. 82 pCt. gelobt und gegcn 18 pCt. getadelt, nur das Acuhere der 

*) ES tvarcn 49 Nummem frischer gesalzcner, und nur 6 Nummem frischer unge¬ 

salzener Butter anSgestellt. 
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iliifc lies; in Bezug auf Glcichmahigkcit dcr Form und der Verpacknng noch 

zn lviinschen iibrig. 

Diirch die Miinchcncr Mvlkerei-Ausstclluug wurde der gute Ruf der 

Ost- und Westpreuschschcn Butter uud des hicr hergestclltcn Kascs auf's Neue 

befestigt uud bedenteud crwcitert. 

Welchcn Eindruck dicser Erfolg iu wciteren Kreisen gemacht hut, geht 

duruus hervor, das; die Kvlnische Zeituug unterm 7. Oktvber 1884 schrieb, 

die Ost- uud Westpreuhische Kollektiv-Ausstellung habe den Beweis geliefert, 

dap diese Provinzen seit der Duuziger Ausstelluug immer weitere Fortschritte 

gemacht haben und im Begriff find, im Blolkcreiwesen uud in der Viehzucht 

eiue leiteude Stelluug einzuuehmen. 

Mit Rucksicht daranf, datz die Molkereischule in Warnikum nicht 

auSrcichte, die Nuchfrage nuch technisch durchgebildeten Meierinncn zu be- 

fricdigcn, und nachdem sowohl der Staat wie die Provinzialverwaltuug 

uud die beiden landwirthschaftlichcn Ceutralvereine dem Ostprenhischen Milch- 

wirthschuftlichen Vereine zu diesem Zweck Beihulfen von zusammen 

3400 Mk. zugewendet hatten, wurde die zweite Molkereischule fur weib- 

liches Personal auf dem, Herrn Pepper gehorenden Gute Louisenhof 

bei Ludwigsort errichtet uud am 1. April 1886 eroffnet. 

In Folge des Ablebeus des Herrn Pepper wurde die Schule bereits 

am 1. Oktvber 1887 nach Carmitten bei Powunden im Kreise Konigs- 

berg, Herrn Rittergutsbesitzer Schubert gehorig, verlegt, wosclbst sich die 

Molkereischule auch noch gegenwartig befindet. 

Die Bestimmungen fiir die Molkereischulen zur Ansbildung 
weiblichen Personals befinden sich im Anhang als Anlage V. 

Um die praktische und theoretische Ansbildung der Schulerinnen in den 

Molkereischulen fiir weibliches Personal zu Warnikum uud Carmitten inten- 

siver zu gestalten, als es bis dahin moglich war, hat das Kuratoriuin der 

Molkereischulen nach vorhergegangencr Vereinbarung mit den Herren Jn- 

habern der Molkereischulen verschiedcne Einrichtungen getroffen, die den Zweck 

haben, die Meierinnen, welche einen Jahreskursus in diesen Schulen dnrch- 

gemacht haben, noch mehr als bis dahin mit einem so umfassenden und 

griindlichen Wissen und Konnen auszustatten, das; sie den Betrieb einer 

Mcicrei mit vvllcr Sicherheit uud Znverlassigkeit selbststiindig zn leiten 

vcrmogcn. 

Nin die etwa vorhaudencu Luckcn in deren Schulbildnng auszufiillcn, 

erhalteu dicsclben fcrncr iviichentlich ztvcimal durch einen Elcmentarlehrer 

Uuterricht im Schreiben und im Rechnen. Auch wurden von Herrn Otto 

sechs verschiedcne Tabellen entivorfcn, welche den in der Ansbildung 

bereits mehr vorgcschrittcncn Biolkercischiilcrinnen zu Aufzcichnungen 

liber die im Mvlkereibetriebe gemachten cigcnen Wahrnehiuungcn diencn 

und zu sclbststandigem Deukcn, svlvie zu genaliem Beobachtcn Anregung geben. 
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Mit Rucksicht darauf, datz es nicht leicht ist, hinreichend durchgebildete 

weibliche Personen fur die Lehrthatigkeit an Molkereischulen, sowie fur die 

Leitung der mit diesen Schulen verbundenen Molkereien zu finden, und dah 

es daher nothwendig ist, geeignete Personlichkeiten fur eine solche Thatig- 

keit heranzubilden, beschloh das Kuratorium sodann noch die Anstellung 

je einer Hilfsmeierin an jeder Schule in Aussicht zu nehmen, um dieselbe 

wahrend eines zweiten Jahres zur Hilfslehrmeierin auszubilden. 

Fur die Anstellung als Hilfsmeierin find folgende Bedingungen fest- 

gesetzt Worden. 

Molkereischulerinnen, welche sich um solche Stellen bewerben, musfen 

1. einen Jahreskursus in einer Molkereischule des Vereins mit gutem 

Erfolg durchgemacht haben, 

2. eine gute Elementarschulbildung besitzen, 

3. sich tadellos gefuhrt haben, und 

4. sich verpflichten, ein zweites volles Jahr in der Schule zu ver- 

bleiben und in derselben Weise wie bisher thatig zu sein. 

Eine solche Hilfsmeierin ist nicht nur von der Zahlung des Lehr- 

geldes (Pro Jahr 50 Mk.) befreit, sondern erhalt noch ein Gehalt von 

150 Mk. pro Jahr, nach gut bestandenem Examen am Schlusse des zweiten 

Jahres ein Diplom als ..Hilfslehrmeierin" und event, nach Entscheidung 

des Kuratoriums noch eine Pramie von 50 Mk. 

Diese Einrichtung hat bereits gute Frlichte getragen; eine in Carmitten 

ausgebildete Hilfslehrmeierin, Fraulein Kuhr, leitet seit ihrem Abgange aus 

der Molkereischule eine grotze Genossenschafts-Molkerei selbststandig und zur 

vollen Zufriedenheit ihrer Auftraggeber, wahrend einer in Warnikam aus- 

gebildeten Hilfs-Lehrmeierin, Fraulein Lackner, die Leitung der Molkerei¬ 

schule in Carmitten vom 1. April 1894 ab mit gutem Erfolge anvertraut 

werden konnte. 

Eine dritte Molkereischule, und zwar fur mannliches Personal, 

wurde aus Grund eines Uebereinkommens mit Herrn Amtsrath Schrewe 

aus der Koniglichen Domaine Kleinhof bei Tapiau vom Ostpreutzischen 

Milchwirthschaftlichen Verein errichtet und am 1. Oktober 1887 eroffnet. 

Die fur den Besuch der Molkereischule fur maunliche Eleven zu 

Kleiuhof bei Tapiau geltenden Bestimmnngen find im Anhang als Am 

^V/lage VI. abgedruckt. 

Die Molkerei-Schulen stehen unter Leitung eines Kuratoriums, welches 

/ aus den Herren: Geheimer Regierungs-Rath Professor Or. Fleischmann, 

Molkerei-Jnstruktor Otto und dem Berichterstatter als Vvrsitzendem, besteht. 

Die beiden Molkereischulen fur weibliches Personal in Warnikam und 

Carmitten werden von dem Molkerei-Jnstruktor in ca. 14tagigen Zwischen- 

raumen zwecks Untcrrichtserthcilung und Kontrvle des technischen Betriebs 

bcsucht. Das Schulkuratorium wohnt den sich auch aus die Ausubung der 
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praktischen Thatigkcit erstreckenden Prufungen der abgehenden Schulerinnen 

bei mid iiimmt bamt Gelegenheit, an Ort und Stelle sich von dem Zustand 

der Schulanstalten zu iiberzeugen. 

Dcr Besuch dicscr Schulen ist ein dnrchans reger, und die verfugbaren 

12 Plahc find stets besetzt gewesen. 

Seit dercn Errichtung bis zum 1. Sktober 1894 fittb aus beiden 

Molkereischulcn 105 ausgebildete Meierinnen entlassen Worden. 

Die Molkercischnle fiir mannliches Personal zu Kleinhof-Tapiau hat 

sich ebenfalls eines regen Zusprnchs zu erfreuen. Mit dem Umsichgreifen 

des gcnossenschaftlichen Betriebes in unserer Provinz mehren sich die Aus- 

sichten fur das mannliche Personal anch fur hiesigen Bezirk. Es durfte 

jetzt kaum mehr vorkommen, dah jemand Aussicht aus Anstellung als Be- 

tricbsleiter einer Genosienschaft von einem einigermahen bedeutenden Umfang 

hat, der nicht den Nachweis iiber erfolgreichen Besuch einer renommirten 

Molkereilehranstalt fuhren kann. Diese in den letzten Jahren in den masi- 

gebenden Kreisen zum Durchbruch gelangte Erkenntnisi tragt sicher viel zu 

dem regen Andrang nach jenen Anstalten bei. 

In der Molkereischule zu Kleinhof wurden seit ihrem Bestehen bis 

zum 1. Oktober 1894 72 Eleven zu Meierei-Leitern bezw. Gehiilfen ausgebildet. 

Nnter der Firma: „Ostpreuhische Tafelbtttter-Prodnktiv-Genossen- 
schaft, Eingetragene Genosienschaft in Konigsberg in Pr.," bildete sich 

am 12. November 1886 aus 24 Mitgliedern des Ostpreuhischen Milch- 

wirthschaftlichen Vereins eine Genosienschaft, welche den Absatz der von den 

Genossenschastern producirten Butter zum Zweck hat. 

Dieses Unternehmen beruht aus der Voraussetzung, dah es gelingen 

werde, in einer grotzeren Anzahl von Meiereien Butter bester Beschaffenheit 

und in solcher Ausgeglichenheit dauernd herzustellen, dah diese Butter als 

eine einheitliche Waare in gleicher Form und Verpackung unter einer Schutz- 

marke verkauft werden konne, und in Folge dessen hohere Preise bringen 

werde, als wenn seder der Betheiligten seine Butter in bisheriger Weise 

aus eigene Hand, bald hierhin, bald dorthin, bald an diesen, bald an jenen 

Abnehmer einzeln verkauft. 

Um nun eine Butter von moglichst einheitlicher und bester Beschaffen- 

hcit zu erzielen, so dah dieselbe unter einer Schntzmarke verkauft werden 

kann, ist der Tafelbutter-Produktiv-Genosienschaft folgende Einrichtung 

gcgeben. 

Znnachst wnrde die Aufnahme in die Genosienschaft von dem vorher 

gefuhrten Nachweis der Mitgliedschaft beim Ostpreuhischen Milchwirthschaft- 

lichen Verein abhangig gemacht. Diese Bestimmung war deshalb noth- 

wendig, weil die bei der Genosienschaft betheiligten Mvlkereibctriebe erforder- 

lichcn Falls einer technischen Revision unterworfen werden miissen, und 

Weil der Technikcr des Ostpreuhischen Milchwirthschaftlichen Vereins, der 
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Molkerei-Jnstruktor, mir bci Mitgliedern dieses Vereins, durch welche seine 
Thotigkeit vvllouf in Ansprnch genommen wird, in Wirksamkeit treten bars. 

Jedes Mitglicd der Gcnosseuschoft ist berechtigt, sommtliche von ihm 
prvduzirte Butter, soweit dicselbe den Anforderungen der Butterprufungs- 
Kominissivn cutspricht, untcr Schutzmarke on die Gcnossenschaft zu liefern. 
Andererseits wnrde jedes Mitglicd verpflichtet, die von ihm prvduzirte 
Butter, mindestens in der Menge und zu den Terminen zu liefern, wie 
dieses mit dein Vorstond schriftlich vereinbart Worden ist. 

Die Erfullung dieser Bcrpflichtuug wnrde durch Zahlung einer Kon- 
veutiouolstrofe im Folle der Zuwiderhandlung gesichert. 

Die Geschofte der Gcnossenschaft werden durch einen ous 3 Mitgliedern ge- 
bildcten Vorstond, welcher ursprunglich ous dem Oekonomie-Rath Kreiss ols 
Vvrsitzendem, dem inzwischen verstorbenen Nittergutsbesitzer Herrn Gaedcke- 
Pvwoycn, in desseu Stclle Herr Nittergutsbesitzer Motherby-Arnsberg ge- 
wohlt wnrde, und Herrn G. Bohlmann als Geschoftsfiihrer bestand, geleitet. 
Dem Vorstonde steht als sachverstandiger Beirath eine aus den Herren: 
Geheimroth Professor Or. Fleischmonn, Or. Klien und Molkerei-Justruktor 
Otto bestehende Bntterpriifnngs-Kommissiott zur Seitc. 

Vor der Zulassuug der einzelnen Genossen zur Lieferung der Butte^ 
an die Genosscnschaft bezw. on die von den Vorstond bezeichnete Adresse 
wird die Butter einer dreimaligen Priifnng durch die Buttcrprufungs-Kom- 
mission nnterzogen, welche iiber die Brauchborkeit der Butter endgultig 
entscheidet. 

Auch spoter werden Butterpriifungen durch die Butterprufnngs-Kom- 
missivn ous deren Verlongen oder ous Anordnung des Vorstondes jederzeit 
vorgeilommen, sobald dieses erforderlich erscheint. 

Ergeben spotere Butterpriifungen, doh Butter, welche bereits zur 
Lieferung zugelossen war, hiezu uugeeignet befuuden wird, so wird, wenn 
die Kommission eine dohin gehende Censur in drei ous cinonder folgenden 
Prufungen gefallt hot, die Butter des betreffeuden Genossen so lange von 
der Lieferung mit Schutzmarke ausgcschlosseu, bis dieselbe in zwei weiteren 
ous eiuandcr folgenden Priifungen von der Kommission wieder als geeigilet 
zur Lieferung oucrkonut Worden ist. 

Mitglieder der Gcnosseuschoft, welche zur Lieferung der Butter mit 
Schutzmarke uicht zugelossen Worden find, hoben das Recht die von ihnen 
prvduzirte Blitter vhne Schutzmarke, jedvch mit der ihnen zligctheilten 
Buchstobcu-Morke on die Gcnvsscuschoft zum Verkouf einzusendcn. 

Der Aufsichtsroth der Gcnvsscuschoft, die kontrolircude Bchorde, besteht 
ous 5 Mitgliedern uuter dem Vvrsitz des Herrn Nittergutsbesitzer Gliicr- 
Gergehuen, welcher gleichzcitig Vvrsitzeuder der Sektivu fiir Milchwirthschaft 
des landwirthschoftlichen Ceutrolvcreius und des Ostprcuszischen Milchwirth- 
schoftlichen Vereins ist. 
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Die Butter der Genossenschaft wird 

nnter neben stehender, eingetragener Schutz- 

niarke verkauft. 

Sammtliche zum Versand der Butter 

dieuende Tvnnen mussen von der Genossen¬ 

schaft bezogen tverden oder der eingefuhrtcn 

Touneuform geuau entsprechen und aus Noth- 

buchenholz gefcrtigt sein. 

Der Verkanf der Butter fiudet in Berlin 

bezw. von dort aus kommissionsweise durch 

eiucn Bcrtreter, welcher auch das volersdors tragt, gegen Provision statt. 

Die Berliner Vertretung der Genossenschaft ist verpflichtet, sede in 

Berlin ankvinmende Tonne Butter auf deren Qualitat zu prufen. Butter, 

welche von fehlerhafter Beschaffenheit befunden wird, gelangt nach Beseitigung 

der Schutzmarke zum Verkauf. Von dem Jnhalt solcher Tonnen wird sofort 

der Butterprufungs-Kommission eine Probe eingesendet und von diescm 

Vorgange dem Vorstande Kenntnitz gegeben. Die Butterprufungs-Kom- 

mission entscheidet in jedem Falle, ob die von dem Berliner Vertreter aus- 

gesprochene Disqualificirung der Butter gerechtfertigt war und kontrolirt 

hiedurch sowohl den Berliner Vertreter wie auch die Butter-Produktion der 

Genossen. 

Wahrend die Butter von den Produzenten unter der Firma der Ge-' 

nossenschaft direkt an den Berliner Vertreter abgesendet wird, leistet letzterer 

alle Zahlungen an den Vorstand der Genossenschaft und nicht an die einzelnen 

Mitglieder der letzteren. Die Abrechnung und Bezahlung fur die in jedem 

Monat gelieferte Butter erfolgt durch den Vorstand am Schlusse des Monats 

so zeitig, dah die Genossen am 1. eines jeden Monats im Besitz des 

Geldes find. 

Um eine moglichst gleichmatzig gute Beschaffenheit der Butter herbei- 

znfuhren, hat der Vorstand ferner eine von der Butterprufungs-Kommission 

verfahte Anleitung zur Herstellung, Behandlung und Verpackung der 

Butter alien betheiligten Molkereien zur Nachachtung fur das in diesen 

beschaftigte Personal zugehen lassen. Diese Anweisung ist der leichteren Ueber- 

sicht halber nach Paragraphen geordnet und auf Leinwand gezogcn zum 

Aufhangen in den Molkereien eingerichtet. 

Die fur Beurtheilung der Butter mastgebenden Gesichtspunkte find: 

1. suher und durchaus reiner Geschmack, 

2. tadellvse Bearbeitung (nameutlich klare Lake), 

3. nicht zu schwere Konsistenz (wie sie durch unpassende Futterung 

erzcugt wird), 

4. geringes Salz (2 pCt.). 
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Genugt die Butter diescn Anspriichen nicht, so wird sie als ungeeignet 

fiir belt Vertricb buret) die Genossenschaft zuriickgewieseu. 

Ueber den jedesmaligen Priifungsbefund wird von der Kommissivn ein 

Prvtokoll geflihrt, und zwar in der Art, das; liber sammtliche Butterproben 

Kritiken nach den vorstehenden Gesichtspnnkten vermerkt werden. 

Was mm die Mitglicderzahl, sowie den Geschafts-Umfang und 

dessen Ergebnisse anbetrifft, so trat die Genossenschaft mit 24 Genossen 

ins Lcben. 

Die Genossenschaft begann ihren Geschaftsbetrieb im Marz 1887. 

Zur Decknng der durch den kommissionsweisen Verkauf in Berlin und 

durch die Geschaftsfuhrung in Konigsberg entstehenden Kosten, wurden 

anfangs 4 pCt. vom Verkaufserlos der Butter vorlaufig in Abzug gebracht. 

Dieser Betrag wurde jedoch nicht voll verbraucht, und der Ueberschus dem 

Reservefonds zugeschrieben. 

Kredit hat die Genosseilschaft auger Leistung von Vorschussen auf be- 

reits gelieferte Butter nicht gewahrt und atich nicht in Anspruch genommen, 

ebensowenig find bis jetzt Verluste zu beklagen gewesen. 

In den ersten Monaten nach Beginn des ersten Geschaftsbetriebes 

wurde den Genossen der erzielte Gesamnttdurchschnittspreis in Rechnung gestellt. 

Es ergab sich indessen,, dag die Beschaffenheit der Butter trotz aller hierfur 

, geschaffenen Vvrbediugungen dock) nicht von solcher Gleichmaszigkeit war, um 

diese Art der Abrechnung ohne Schaden fur die am besten eingerichteten 

und am sorgfaltigsten geleiteten Molkereibetriebe auf die Dauer beibehalten 

zu kiinnen. Auch durch die verschiedeue Art der Haltung und Futterung 

der Kiihe, durch die von einander abweichende Beschaffenheit der Weiden, 

sowie durch wechselnde Witterungsverhaltnisse tvird die Giite der Butter der 

einzelnen Meiereien, je nach Zcit und Ort, ungleichmasig beeinslust, zu 

welchen verschiedcneu Einflussen noch Unregelmaszigkeiten im Betriebe, Wechsel 

des Personals rc. hinzutreten, so das; die erstrebte Gleichmaszigkeit der 

Butter sich immer nur bis zu einem gewissen Grade und annahernd er- 

reichcn last. 

Die Abnehmer der Butter in Berlin find fast ausschlieslich Jnhaber 

von Detailgeschaftcn, wclche die Butter im Ausstich an das Publiknm ver- 

kaufen. Von einem direktcn Dctailverkanf der Butter in eigener Regie an 

das Pllblikmn hat die Genossenschaft mit Rucksicht auf die hierdurch eut- 

stehendeit bedcuteuden Geschafts-Uitkvsteu, sotvie alls das Risiko und die llu- 

sicherhcit des Erfvlges Abstaud geuommcn. 

Das; bedeutende Alcvlkereibetriebe, dcren Butter sich bereits eines hcr- 

vorragenden Russ in Berlin erfrente nnd aus diesein Grundc von dvrtigen 

Geschaftshansern sehr gesucht ist, zcitweise und namentlich bei knappcn Zu- 

fnhreu ebenso hohe Preisc crzielen, als bei dem Verkauf durch Vermitteluug 
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bet* Genossenschaft, die doch nicht hohere Preise erzielen kann, als sie fur 

gleich gute Waare gezahlt wcrden, ist leicht erklarlich. Zcitweise also kommen 

solchc Meicreieu bci direktein Verkauk vielleicht besser fort, Weil sie in diesem 

Falle die durch den gciiossenschaftlichen Verkauf entstehenden Unkosten er- 

sparen, im Allgemciuen und namentlich bei ruckgangiger Konjunktur wird 

dieses jcdoch nicht der Fall sein; auch bleibt zu berucksichtigen, datz die 

sclbststandige und geachtete Stellung, welche sich die Genossenschaft in Berlin 

crrimgen Hat, auf die Preisverhaltnisse und Preisnotirungen der Butter da- 

selbst cincn audauernden gunstigen Einflutz ausiibt, so datz die ostpreutzische 

Tafelbutter-Produktiv-Genosseuschaft auch denjenigen Butter produzirenden 

Landwirthen Nutzen bringt, die bei dieser genossenschaftlichen Arbeit nicht 

direkt betheiligt find. 

Die Zahl der Genossen hob sich im zweiten Geschaftsjahre von 24 

auf 33, blieb aber in den folgenden Jahren ungefahr auf dieser Hohe stehen, 

auch der Umsatz steigerte sich nicht in dem erhofften Umfange und erfuhr 

sogar im 3. Geschaftsjahre gegen das 2. einen, wenn auch nicht gerade er- 

heblichen Ruckgang. Derselbe erklarte sich aus den sehr ungiinstigen Futter- 

verhaltnissen und dementsprechend aus den geringeren Milchertragen des 

Jahres 1889/90, sodann aber auch aus dem Umstande, datz den Mitgliedern 

der Genossenschaft wegen der dauernden Kontrole ihres Meiereibetriebes, und 

Weil die von ihnen produzirte Butter schon durch ihre Zugehorigkeit 

zur Genossenschaft sich eines bevorzugten Ruses erfreut, von Handlern und- 

Privaten Extrapreise geboten und zugebilligt warden, welche den durch die 

Genossenschaft erzielten Preisen zeitweise gleichkamen oder dieselben wohl 

gar vorubergeheud ubertrafen, so datz sich die betreffenden Genossen ver- 

anlatzt sahen, die Butter theil- und zeitweise auch an Handler abzugeben, 

obwohl sie der Genossenschaft bezw. sich selbst dadurch Konkurrenz machten. 

Um diesem Uebelstande abzuhelfen oder denselben wenigstens einzu- 

schranken, wurde 1890 cine Statutenandernng beschlossen, nach welcher seder 

Genosse verpflichtet ist, sammtliche von ihm produzirte Butter, soweit die- 

selbe nicht direkt an Konsumeuten verkauft wird, an die Genossenschaft ein- 

zuliefern. 

Nur unter besonderen Umstanden kann durch die Generalversammlung 

einzeluen Genossen der Verkauf von Butter an solche Detaillisten, welche 

kein Engros-Geschaft haben, bis auf Weiteres gestattet werden, ein direkter 

Verkauf von Butter an Grossisten darf jedoch unter keinen Umstanden statt- 

findcn, und unterliegen Zuwiderhandluugen einer Conventionalstrafe von 

50 Mark fur jeden einzeluen Fall. 

Hauptsachlich wohl in Folge dieser Statntenanderung hob sich das 

zum Verkauf eingelieferte Butterquantum von 85416^2 kg im Jahre 1890 

auf 1821173/4 kg im Jahre 1891 also um mehr als das Doppelte. 
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Der in bent Jahre 1891 erheblich gesteigerte Geschaftsumsatz unb ber 

llmstaub, bos; cs gelang, ben Berliner Bertreter bieser Geuossensehaft bis 

aus Weiteres zn einer Herabsetzuug seiner Provision, einsehliehlich bes del- 

credere, von 21/2 %, bercit Erhohung anf 3% berselbe beantragt hatte, 

anf 21/i % zn veranlassen, machten es bem Vorstanbe moglich, stall bes znr 

Decknng ber llnkosten bestiimnten, bis bahin erhobenen Vetrages von 4"/o bes 

Verkaufserlvses ber Bntter vom 1. Jaitnar 1892 ab nnr 3 % zu erheben. 

Jm Jahre 1892 wnrbe bie Tafelbutter-Probuktiv-Genossen- 

srhaft, welche anf Grnnb bes Gesetzes vom 4. Juki 1868 als Genossenschaft 

mil Solibarhaft errichtet worben war, anf Grnnb bes inzwischen erlassenen 

Gesetzes vom 1. Mai 1889 in eine Genossenschaft mil beschrankter 

.Hnftpflieht nmgewanbelt. — Die Haftsnmme wnrbe anf 2000 Mark unb 

bas Mitglieber-Guthaben anf 300 Mark festgesetzt. 

Nach bem letzten uns vorliegenben Bericht zahlte bie Genossenschaft 

am Schlusse bes Jahres 1893 44 Mitglieber. 

Den Umsatz an Bntter unb ben bafur erzielten Berkaufs - Erlos 

in ben ersten sieben Geschaftsjahren bis inel. 1893 zeigt nebenstehenbe Tabelle. 

Aus bem Bericht bes Vorstanbes ist ersichtlich, bas; bie Ostpreuszische 

Tafelbutter-Probuktiv-Genossenschaft wahrenb bes Jahres 1893 gegen bas 

vorhergegangene Jahr 1892 einen sehr erfreulichen Aufschwung genommen 

hat, benn bie Zahl ber Genossen ist von 34 anf 44, ober um etwa 

30 Prozent gewachsen, unb ber Erlos fur verkaufte Butter ist von 

371866,05 Mk. im Jahre 1892 aus 608236,15 Ml. im Jahre 1893, ober 

um ea. 36,6 Prozent gestiegen. 

Mit bem Schlusse bes Jahres 1893 legte Berichterstatter nach Ab- 

lauf ber Wahlperiobe sein Amt als Vorsitzenber ber Genossenschaft, besseu 

Fortfuhrung ihm seine vielen nub stets wachsenben Amtsgeschafte uumoglich 

maehten, nieber; an seiner Stelle wnrbe Herr Rittergutsbesitzer Kuhn- 

Cornieten im Kreise Fischhausen zum Direktor ber Genossenschaft gewahlt. 

Ueber bie Entwickelung bes Lanbwirthschaftlichen Vereinslebens im 

hiesigeu Centralvereins-Bezirk sinb von Herrn Or. Boehme, Assisteut im 

Generalsekretariat, aus Grunb bes vorliegenben Materials folgenbe Angaben 

zusammengestellt: 

„Der, wie bereits friiher utitgetheilt, von ben lanbwirthschaftlichen 

Bereinen: Barten, Bartenstein, Pr. Eylau, Fischhausen, Lanbwirthschaftliche 

Gesellschaft Heiligenbeil, Oberlanbischer Vereiu praktischer Lanbwirthe zu 

Pr. Hvllanb linb Verein znr Befvrberung ber Lanbwirthschaft in Ktinigs- 

berg 1844 gegriinbete Centralverein zahlte zu bieser Zeit etwa 480 Mit¬ 

glieber. Zehu Jahre shater, im Jahre 1854 umfasite ber Centralverein 

18 Zlveigvereine mit ea. 720 Mitglieberu, weitere 10 Jahre spater, im 
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Jahre 1864 gehorten ihm 35 Vereiue mit ca. 1800 Mitgliedern an, sodann 

1874: 43 Zweigvercine mit etwa 2000 Mitgliedern, im Jahre 1884: 

63 Zweigvereine mit rund 2980 Mitgliedern, und endlich im Jahre 1894, 

zur Zcit der Aiifstellung dieses Berichtes gehiiren dem Centralverein 

75 Zweigvereine mit 4120 Mitgliedern kn. 

Was die Bctheiligung der nach der Grosie der von ihnen bewirth- 

schaftcten Flache unterschiedenen Landwirthe anbelangt, so gehorten die 

480 Mitglicder der den Centralverein griindenden landwirthschaftlichen Ver- 

eine, bis anf einige der Landwirthschaft nahestehende Beamte, Gewerbe- 

treibende, Jndustrielle oder sonstige Freunde der Landwirthschaft, fast 

ausschliehlich dem Grohgrundbesitzerstande an. Von den 720 Mitgliedern 

des Jahres 1854 werdeu 240 als bauerliche Wirthe, Jnspektoren u. s. w., 

fiir welche, wie wir weiter nnten naher ausfuhren werden, ein niedrigerer 

Beitrag erhoben wnrde, bezeichnet. Im Jahre 1864 waren etwa 800 aller 

1800 Mitglieder kleinere Besitzer von weniger als 6 Hufen Grundbesitz, 

Wirthschaftsbeamte, ehemalige Landwirthe nnd Freunde der Landwirthschaft, 

und im Jahre 1874 vertheilte sich die Zahl der 2000 Mitglieder annaherud 

gleichmahig auf solche, welche mehr als 100 La im Besitz oder Pacht 

hatten, und anf solche, bei welchen dieses nicht der Fall war, so dah jede 

dieser beiden Gruppen mit etwa 1000 Mitgliedern im Centralverein ver- 

treten war. Im Jahre 1884 gehorten dem Centralverein 1058 Mitglieder 

mit Besitz oder Pacht von mehr als 100 La und 1581 andere Mitglieder 

(exclusive der 340 Mitglieder des Centralvereins fur Bienenzucht) an, und 

im Jahre 1894 betrcigt die Betheiligung 1171 grohere Besitzer, 2262 andere 

Mitglieder und ausierdem die aus 63 dem Grosigrundbesitzerstande an¬ 

gehorenden Mitgliedern bestehende Heerdbuchgesellschaft zur Ver- 

besserung des in Ostpreuhen geziichteten Hollander Rindviehs, 

sowie der Centralverein fur Bienenzucht mit 624 Mitgliedern. 

Weun auch bei einer Vergleichung der vorstehenden Zahlen einige 

nicht zu umgehende Uugenauigkeiten mit in den Kauf genommen werden 

miissen, indem beispielsweise uuter der Zahl der dem Centralverein bei seiner 

Grunduug angehorenden Mitglieder einige Beamte, Jnspektoren und Ge- 

werbetreibeude mitgezahlt wurden, wahrend diese in den spateren zum Be» 

gleich gebrachten Jahren der Grnppe der Mitglieder des kleineren Besitzer- 

standes zugezahlt wurden, so find diese Fehler doch so unbedeutend, dah sie 

nicht in Betracht kommen, und das; wir auf Grund der obigen Zahlen zu 

dem Schlufj berechtigt find, das;, wahrend sich die Zahl der dem Central- 

vercin angehorenden Grohgruudbesitzer in den 50 Jahren seines Bestehens 

von 480 auf 1171 erhoht hat, die kleineren Besitzer dem Vereinsleben zur 

Zcit der Grunduug des Centralvereins noch fern standen, das; hierin iu- 

desscn cine, weun auch langsame, so doch crfreuliche, steigend wachsende Zu- 

nahme eingetreten ist, indem die Zahl der kleineren Besitzer in den Vereinen 
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ftctig mid bcsondcrs in den letzten 20 Jahren gestiegen ist, so datz sie jetzt 
2262 oder annahcrnd das Doppclte der Zahl der Grohgrundbesitzer betragt. 

Den Angabcn der Landwirthschaftlichen Betriebsstatistik des Deutschen 
Reiches zufolge nach der Anfnnhine vom 5. Juni 1882 befinden sich im 
R'cgierungsbczirk Konigsberg 22075 Betriebe in der Grosie von 10 bis 
100 lia, d. h. kleinere Besitzer, auf derm Betheilignng am landwirthschaftlichen 
Bereinslcben im giinstigsten Falle gerechnet werden konnte, und auherdem 
1955 Betriebe von mehr als 100 ha Grotze. Wenn sich nnn auch Hausig 
z,vci oder mehrere dieser Betriebe in ein und derselben Hand befinden werden, 
so dah die Zahl der fur dieselben in Betracht zu ziehenden Besitzer eine ge- 
ringcre als die der Betriebe sein wird, so ist doch andererseits wieder ein 
groherer Theil der Guter verpachtet, und durfte die Zahl der Pachter wohl 
annahcrnd in der vorerwahnten Beziehung einen Ausgleich bieten, so dah 
wir die Zahl 1955 als die fur die Gruppe der mehr als 100 ha bewirth- 
schaftenden Landwirthe festhalten konnen. Bei dem kleineren Besitzerstande 
tritt an die Stelle der event, von der obigen Zahl 22075 in Abzug zu 
bringenden Falle, in denen sich mehrere Betriebe in der Hand einer Person 
befinden, die Zahl der landwirthschaftlichen Beamten, so dafi wir auch die 
Zahl 22075 als die des kleineren Befitzerstandes aufrecht erhalten konnen. 
Unter Zugrundelegung dieser Zahlen, sowie der weiter oben fur die 50 Jahre 
des Bestehens des Centralvereins fur lOjahrige Zwischenranme angefuhrten 
Mitgliederzahlen ergiebt sich fur die Entwickelung des landwirthschaftlichen 
Vereinslebens nachstehendes Bild: 

Jahr. 

Betheiligunc; der^ 1955 Betriebe 

umfassenden Gruppe der groheren 

Besitzer. 

Betheiligung der, 22075 Betriebe 

umfassenden Gruppe der kleineren 

Besitzer. 

Anzahl. Prozentsatz. Anzahl. Prozentsatz. 

1844 480 24,5 Prozent — — 

1854 480 24,5 240 1,1 Prozent 

Ik 64 1000 51,2 800 3,6 - 

1874 1000 51,2 1000 4,5 - 

1884 1058 54,1 1581 7,2 - 

1894 1171 60,0 2262 10,2 

Die Betheilignng der groheren Besitzer am landwirthschaftlichen 
Vereiuslebcn ist also von 24,5 Prozent der etwa in Betracht kommenden 

10 
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Aihl mtf 60 Prozent gestiegen; die Betheiligung der kleineren Besitzer ist 

erst mit der Thatigkeit des Centralvereins entstanden und betragt gegen- 

wartig rund 10 Prozent der kleineren Besitzer bis zu 10 La Grundbesitz 

hernb gerechnet. 

Das Bcstreben, besonders die kleinen bauerlichen Wirthe zur Betheilignng 

am Vereinsleben heranznziehen und ihnen den Anschlutz an den Centralverein 

nach Miiglichkeit zu erleichtern, zieht sich wie ein rother Faden durch die 

ganze Thatigkeit des Centralvereins und tritt bereits in dem Protokoll der 

Verwaltnngsraths-Sitzung vom 21. Fcbruar 1846 hero or, in welcher ein 

Schreiben des Borstandes des landwirthschaftlichen Vereins des Kreises 

Braunsberg berathen wurde, worm liber die erfolgte Bildung dieses Vereins 

aus grvtztentheils unbemittelten bauerlichen Wirthen berichtet und beantragt 

wurde, dem Verein den Anschlutz an den Centralverein dadurch zu ermog- 

lichen, datz es ihm gestattet werde, statt des statutenmatzigen Beitrages von 

1 Thaler fur jedes seiner Mitglieder ein Aversionalquantum von jahrlich 

10 Thalern an die Centralkasse zu zahlen. Beziiglich des hierzu gefatzten 

Beschlusses heitzt es in dem Protokoll des Verwaltungsraths: „Die Ver- 

sammlung begriitzt mit freudiger Theilnahme die Nachricht von der Bildung 

des ersten bauerlichen Vereins, der Antrag in Betreff der Aversionalzahlung 

wird allseitig genehmigt, dem neu hinzugetretenen Bereine das Recht zu- 

gestanden, sich durch einen Vertreter im Verwaltungsrathe reprasentiren zu 

lassen, wobei es ihm unbenommeu bleibt, wenn er es spater wunschen sollte 

aus Grund der Statnten des Centralvereins, durch Vermehrung seiner den 

vollen Beitrag zahlenden Mitglieder, noch zwei Deputirte zum Verwaltungs- 

rath zu sendeu." 

Diesem Vorgange fvlgten bald andere, vorwiegend aus kleineren Be- 

sitzern bestehcnde Vereine, so wurden bis zu Ende des Jahres 1849 writer 

die Vereine Rossel, Hohenrade-Waldau, Friedrichstein, Heilsberg und Rasten- 

burg gegen Zahlung eines- jahrlichen Beitrages von 10 Thalern in den 

Verband des Centralvereins aufgenommen. Jndessen lietz die in diesem 

Beitragsmvdns liegende unglciche Bchandlung der einzelnen Vereine, deren 

Beitragspflicht jedesmal erst durch einen besonderen Veschlutz des Verwaltungs- 

rathes festgesetzt werden mutzte, sowie die aus den ungnnstigen Kasscnverhalt- 

nissen sich crgebende Nothwendigkcit, eine Erhvhung der festen jahrlichen 

Einnahmen herbeizufiihren, anch bald das Bednrfnitz hervortreten, eine ander- 

weitige Ncgelung dieser Verhaltnisse vorznnehmen. In der Sitzung des 

Verwaltungsrathes vom 9. April 1850 wurde, wit den kleineren Wirthen 

den Bcitritt zu den bestchcndcn, den vollen Beitrag zahlenden Vereinen zu 

erleichtern, beschlvsscn, dicse Zwcigvcrcinc zn bercchtigen, Mitglieder, deren 

Besitznngen die Grvtze von vicr kulmischen Hufcn nicht ubersteigen, zu einem 

Bcitragc von funs Silbcrgroschcn fiir den Centralverein anfzunehmen. Ans- 

dri'nklich tvnrde dnbei bcstimmt, datz es mit dem Verhaltnisse derjenigen 
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Zwcigvereine, die bisher einen fixirten Beitrag von 10 Thalern jahrlich ge- 
zahlt hatten, vorlaufig unverLndert sein Bewenden haben solle. Jm 
Uebrigcn blieben die alien Bestimmungen noch weiterhin bis zum Jahre 
1864 in Geltung; bei der in diesem Jahre vorgenommenen Statutenanderung 
wurde dcr Beitrag zur Centralvereinskasse fur diejenigen ordentlichen Mit- 
gliedcr dcr Zwcigvereine, welche sechs Hufen kulmisch oder mehr in Besitz 
odcr Pacht hatten, auf einen Thaler, fur die ubrigen Mitglieder, mit Aus- 
nahme der beitragsfreien autzerordentlichen und Ehrenmitglieder, auf zehn 
Silbergroschen pro Jahr festgesetzt. 

Wenngleich dieser Beschlutz den Anstritt einiger vorwiegend aus 
kleincren Besitzern bestehenden Vereine, welchen die Entrichtung eines pro 
Jahr und Mitglied zu zahlenden Beitrages von zehn Silbergroschen zu be- 
lastend erschien, aus dem Centralverein zur Folge hatte, so schlossen diese 
ausgetretenen Vereine sich doch in den nachsten Jahren dem Verbande 
wieder an. 

Die mit den zunehmend erweiterten und gesteigerten Aufgaben des 
Centralvereins wachsenden Ausgaben und der Wunsch, unter Berufung auf 
die der Opferwilligkeit der Mitglieder zuzuschreibeuden erhohten eigenen Ein- 
nahmen des Centralvereins die Zuwendung groherer Staatssubventionen bei 
dem Herrn Minister mit Aussicht auf Erfolg nachsuchen zu konnen, fuhrte 
im Jahre 1876 zu einer Erhohung der Mitgliederbeitrage um 50 pCt., also 
von 3 Mk. auf 4,5 Mk. fur alle diejenigen Mitglieder, welche 100 ha oder 
mehr im Besitz oder Pacht hatten, und vou 1 Mk. auf 1,5 Mk. fur alle 
ubrigen Mitglieder. 

Die neuen, durch Allerhochsten Erlas; vom 19. Marz 1886 bestatigten 
Statuten des Centralvereins setzen den fur die Mitglieder, welche 100 ha 
oder mehr im Besitz oder Pacht haben, zu entrichtenden Beitrag der Zweig- 
vereine auf 5 Mk., den fur die ubrigen Mitglieder an den Centralverein zu 
entrichtenden Beitrag auf 2 Mk. fest. Diese Statuten find im „Anhang" 
als Anlage VII abgedruckt und noch jetzt in Geltung. 

Wenngleich die oben mitgetheilten Zahlen eine stetige Zunahme der 
Betheiligung der kleineren Besitzer am Vereinsleben und an der gemeinsamen 
Arbeit zur Forderung der Landwirthschaft erkennen lassen, so bilden doch 
leider auch jetzt noch bei einigen im Vereinsbezirk bestehenden Ortsvereinen 
mit vorwiegend kleineren Besitzern die pro Mitglied an den Centralverein 
zu entrichtenden Beitrage das Hindernitz, dem Centralverein beizutreten. Dabei 
ist noch besonders zu bemerken, dap alle fur die Forderung der Landwirthschaft 
scitens des Centralvereins aufgewendeten Mittel, sowie die Institute des Letzteren 
den dem Centralverein nicht angehorenden Landwirthen in gleicher Weise zu 
Gute kommen, wie den Mitgliedern der angeschlosscnen Zweigvereine; ferner 
ist zu bcachten, das; trotz der fur die grotzeren und kleineren Besitzer ver- 
schicden hoch festgcsetztcn Beitrage die Rechte sammtlicher Mitglieder voll- 

10* 
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stands gleich stud, was bis zu der Statuten-Acnderung des Jahres 1864 

incht der Fall war. — Das bis zu diesem Jahre geltende erste Statut des 

Centralvereins, in welchem eine llnterscheidung der Mitglieder nach ihrem 

Besitz nach nicht vorgesehen, sondern der Beitrag gleichmahig fur alle Mit¬ 

glieder auf 1 Thaler fcstgesetzt war, bestimmte, das; jeder der der Ceutral- 

stelle angeschlosscnen Vereine auszer seinem Vorsitzenden 2 Deputirte in den 

Vcrwaltnngsrath entsenden durfte; durch Beschlus; des Verwaltungsraths 

vom 28. Juli 1845 wurde diese Bestimmung dahin abgeandert, das; der- 

jenige Zweigverein, welcher 30 Mitglieder nnd mehr hatte, durch drei De¬ 

putirte im Verwaltungsrath bertreten sein sollte, derjenige Verein, der aus 

weniger Mitgliedern bestand, dagegen das Recht haben sollte, fur je 10 Mit¬ 

glieder einen svlcheu Deputirten zu entsenden; dagegen hatten die spater von 

dem Verwaltungsrath gegen die Verpflichtung der Zahlnng einer Aversional- 

summe aufgenommenen Vereine kleiner Besitzer nur das Recht, sich durch 

einen Vertreter im Verwaltungsrathe reprasentiren zu lassen. Das Statut 

vom Jahre 1864, welches, wie schon bemerkt, die Beitragspflicht gleichmahig 

fur alle Mitglieder mit Besitz oder Pacht von 6 Hufen oder mehr auf 

1 Thaler, fur die nbrigeu Mitglieder auf 10 Sgr. festsetzte, erkannte jedem 

Zweigverein ohne Rucksicht auf seine Mitgliederzahl und die Hohe der von 

ihm gezahlten Beitrage das Recht zn, sich durch seinen Vorsitzenden und 

zwei Deputirte in dem Verwaltungsrathe vertreten zu lassen. — An dieser 

Bestimmung wurde weder durch die unterm 11. December 1873 bewirkte 

Revision der Centralvereins-Statuten, wobei statt der fruher auf 6 Hufen 

festgesetzten Greuze 100 lla angenommen wurden, noch durch die am 21. De¬ 

cember 1876 durchgefuhrte Erhvhung der Mitgliederbeitrage von 3 Mk. auf 

4,5 Mk. und von 1 Mk. auf 1,5 Mk., etwas geandert; erst das neue, jetzt 

gelteude, von der Generalversammlung am 19. December 1885 angenommeue, 

nnterm 19. Marz 1886 Allerhochst bestatigte Statut des Centralvereins 

trifft in dieser Beziehung eine, der verschiedenen Grope der einzelnen Vereine 

Rechnung tragende Aenderung, indein dasselbe folgende Bestimmung enthalt: 

„ Jeder dem Ceutralverein angchvrende Zweigverein, sofern derselbe 

funfzehu oder mehr Mitglieder zahlt, hat das Recht, sich in der General- 

Versammlung vertreten zu lassen nnd barf auf jede Vollzahl von funfzehu 

Mitgliedern einen aus der Zahl derselben zu wlihlenden Deputirten bezw 

Stellvertreter zur General-Versammlung entsenden. 

Kein Zweigverein bars jedvch dnrch mehr als vier Deputirte in der 

General-Versammlung vertreten seiu." 

Vvu svnstigeu, durch die im Laufe der Zeit vorgenommeneu Neu- 

scstsctzungcn der Statuteu bcwirktcu Aeudcrungcn der die Thcilnahme der 

ZN'eigvereiue uud ihrer Mitglieder an der gemeiusamen Thntigkeit betreffenden 

Bestimmuugen hebcu wir noch Folgcndcs hervor: 



Wahreud die alterer, Statute,, des Centralvereins bezuglich der Attf- 
nahme der Zweigvereme nur die Vestimmung enthielten, das; der Ver- 

waltungsrath in jcdem eirizelneu Falle daruber zu entscheiden hatte, ist in 

den ncuesten Statute,, vom Jahre 1886 festgesetzt, das; jeder Berein des 

Bezirks. welcher die Forderung der Landwirthschaft im Allgemeinen, oder 

nach speeiellcn Richtungcn hin zur Aufgabe hat, auf seinen Antrag in den 

Centralverein aufgenommen werden must, wen,, seine Statuten mit denen des 

Centralvereins nicht im Widerspruch stehen. 

Es ist dcmnach jedem Landwirthe, ohne Rucksicht auf den Umfang 

seines Betriebes, die Moglichkeit gegeben, sich durch Beitritt zu einem 

centralisirten Vcreine an der gemeinsamen Vertretnug der landwirthschaftlichen 

Jnteressen zu betheiligen. 

Ilm den landwirthschaftlichen Vereinen die Erfullung vorstehender 

Aufuahmebedingung — das; ihre Statuten mit denen des Centralvereins 

nicht in Widerspruch stehen dlirfen — zu erleichtern, und neu sich bildenden 

Vereinen einen Anhalt fur die Formulirung ihrer Statuten zu geben, ist 

von dem derzeitigen Generalsekretair der im „Anhang„ als Anlage VIII 

abgedruckte Entwurf fur Normalstatuten dem Centralverein angeschlossener 

landwirhschaftlicher Zweigvereme ausgearbeitet Worden. 

Der Vorstand der Centralstelle bestand nach den Statuten vom 

13. November 1844 aus einem Hauptvorsteher, dessen Stellvertreter, einem 

besoldeten Geschaftsfuhrer und einem Schatzmeister; nahere Bestimmuugen 

uber die Pflichten und Rechte des Vorstandes, oder uber die den einzelnen 

Mitgliedern desselben zustehenden Befugnisse enthielt dieses Statnt nicht. 

Erst in den Statuten vom 21. Oktober 1864 wurden die jedem der vier 

Mitglieder des Vorstandes zustehenden Fuuktionen naher bezeichnet. 

Im Allgemeinen find zwischen den diesbezuglichen Festsetzungen dieses 

Statuts und denen des neuen, jetzt geltenden Statuts vom Jahre 1886 keine 

wesentlichen Veranderungen, wohl aber pracisere Bestimmungen einzelner 

Punkte eingetreten; der Grundgedanke beider ist der, das; der Vorstand des 

Centralvereins aus dem Hauptvorsteher und dem Generalsekretar als vor- 

tragendem Rath des Hanptvorstehers besteht. Der Stellvertreter des Haupt- 

vorstehers tritt in die Funktion desselben, sobald dieser verhindert ist, sie 

auszuiiben. 

Dem Vorstande liegt die Erledigung der laufenden Geschafte des 

Centralvereins und die Ausfuhrnng der Beschliisse der Generalversammlung 

vb. Er leitet die Verwaltung der Institute, fuhrt die Aufsicht uber die 

Beamten und unterzeichnet die Protvkolle und die sonstigen Schriftstucke. 

Der Vorstand vertritt den Centralverein nach innen und nach austen. 

llrkundcn und Rechtsgcschafte, welche den Centralverein gegen Dritte ver- 

pflichteu svllen, dcsgleichen Bollmachtcn bedurfeu jedoch der Ilnterschrist des 

Hanptvorstehers, des Generalsekretars und des Schatzmeisters. 
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Der Hauptvorsteher, ber Hauptvorsteher-Stellvertreter unb ber Schatz- 

meister versehcn ihre Stellungen unentgeltlich als Ehrenamter, wahrenb ber 

Gencralsekretar besolbctcr Benmter des Centralvereins ist. 

Wir lassen nachstehenb cine Zusammenstellung ber Namen unb ber 

Daner ber Thatigkeit berjenigen Manner folgen, welche in ben 50 Jahren 

bes Bcstehcns bes Centralvereins an seiner Spitze stanben: 

I. H a u p t v o r st e h e r : 

1. Staatsininistcr von Schiin, Excellenz, anf Pr. Arnau, von 1845—1848. 

2. Rittergutsbesitzer von Below-Hohenborf, von 1848—1851. 

3. Generallanbschaftsrath Jachmann-Trutenau, von 1851 - 1857. 

4. Generallanbschaftsrath Rich ter-Konigsberg (friiher auf Schreitlacken), 

1857 bis zu seinem Tobe 1883. 

5. Rittergutsbesitzer Alfieri-Koppershagen, 1883—1886. 

6. Gcnerallanbschafts-Direktor Bon-Neuhausen, 1886—1889. 

7. Rittergutsbesitzer Justizrath Reich-Meyken, 1889 bis jetzt (1894). 

II. Hauptvorsteher-Stellvertreter: 

1. Generallanbschaftsrath Jachmann-Trutenau, 1845—1848. 

2. Rittergutsbesitzer Freiherr von Tettau-Tolks, 1848—1851. 

3. Rittergutsbesitzer Geysmer-Regitten, 1851—1857. 

4. Oberarntmann Boehm-Konigsberg (friiher auf Gabbitteu), 1857—1882. 

5. Rittergutsbesitzer Quabt-Prowehren, 1882—1883. 

6. Majoratsbesitzer Graf von Kanitz-Pobangen, 1883—1886. 

7. Rittergutsbesitzer Justizrath Reich-Meyken, 1886—1889. 

8. Generallanbschaftsrath Negenborn-Schaferei, 1889 bis jetzt (1894). 

Jm Jahre 1882 war es brat Centralverein vergonnt, bas 25jahrige 

Jubilaum ber Herren Generallanbschaftsrath Richter unb Oberamtmann 

Bohm als Hauptvorsteher bezw. Hauptvorsteher-Stellvertreter 

bes Centralvereins festlich zu begehen. 

III. General-Sekretare. 

1. Ruber-Gamsau, 1845—1853. 

2. Minbeu-Ziegclhvf, 1853—1862. 

3. Oekvnvinierath Hausburg, 1862—1874. 

4. Oetvnvmierath Kreiss, 1874 bis jetzt (1894). 

IV. Schatz ivt eister: 

1. Amtinanu Papeubieck-Licp, 1845 bis zu seinem 1866 erfolgten Tobe. 

2. Partiknlier Hellmuth-Kouigsberg (spater Salzbach), 1866—1868. 

3. Partiknlier Wiukler-KonigSberg (friiher auf Amalienhvf), 1868 bis zu 

seinein 1872 erfolgten Tobe. 

4. Partiknlier .Hvepner-Kvnigsberg (friiher Neuenborf), 1872 bis jetzt (1894). 
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Die Generalversammluug, welche bis zum Jahre 1886 die Bezeich- 
ming „PeNvaltungsrath" fiihrte, ist das aus Vertretern der einzelnen 
Zweigvereine gebildetc Organ des Centralvereins, welches liber die von dem 
Porstande nicht selbststandig zu erledigenden Angelegenheiten zu berathen und 
zu beschlichen hat. 

Die „Jahresversammlu»g der Mitglieder aller Zweigvereine", 
bis zum Jahre 1886 Gencralversaimnlnng bezw. Centralversammlung sammt- 
licher Bereinsinitglieder genannt, tritt in jedem Jahre wenigstens eimnal zu- 
saimnen. Sie war von Anfang an die hochste Jnstanz fur alle Angelegen- 
heitcn des Centralvereins und es war ihr ausdrucklich vorbehalten, den 
Hauptvorsteher und dessen Stellvertreter je fiir den Zeitraum von 
drci Jahren, sowie die Vertreter im Koniglichen Landes-Oekonomie-Kollegium 
und in anderen (staatlichen oder freigebildeten) Jnstitutionen zu wahlen, 
wahrend die Wahl des Generalsekretars, des Schatzmeisters, der Beamten 
des Centralvereins u. s. w. dem Verwaltungsrathe zustand. 

Die aus dem Umstande, daf; einzelne Mitglieder des Vorstandes vom 
Verwaltungsrathe, andere dagegen von der Generalversammlung sammtlicher 
Vereinsmitglieder gewahlt warden, sich ergebenden Unzutraglichkciten flihrteu 
in erster Linie zu der Statntenanderung vom Jahre 1886, durch welche die 
Versammlung der Deputirten der Zweigvereine, der Verwaltungsrath, 
miter dem Namen „Generalversammlung" zur hochsten Jnstanz des 
Centralvereins erhoben und ihr die Berathung und Beschluhfassung liber 
alle Angelegenheiten des Centralvereins anheimgegeben wurde; in dem be- 
treffenden Paragraphen der Statuten heiht es: 

„Sie vollzieht sammtliche vorzuuehmeude Wahlen der Vertreter 
des Centralvereins; sie entscheidet Differenzen und abweichende 
Meinungen innerhalb des Centralvereins - Vorstandes, zwischeu 
diesem und den Zweigvereinen und den Sektioneu, sowie zwischeu 
den Zweigvereinen unter sich; ihr steht die Verfugung liber das 
Vermogen und die sammtlichen Einnahmen des Centralvereins zu. 
svweit diese Statuten nichts Anderes bestimmen." 

An die Stelle der „Generalversammlung sammtlicher Ver- 
einsmitglicder" trat, wie vben bemerkt, die „Jahresversammlung 
der Mitglieder aller Zweigvereine"; sie hat landwirthschaftlich-technische 
und volkswirthschaftliche Fragen zu berathen und liber dieselben zu be- 
schlieszen, barf jedoch letite Beschllisse fasseu, welche in die Kompetenz der 
Generalversammlung eingreifen. 

In Verbindung mit der Jahresversammlung der Mitglieder aller 
Zweigvereine finden Sektionssitzuttgen statt, wie in den ersteu Jahren des 
Bestehens des Centralvereins den Centralversammlungen Sitzungen der da- 
mals bereits begrlindcten „Abthcilnngen" — es warm dieses drei, und 
zwar I. fiir Ackcrbau, II. fiir Viehzucht und III. fur laudwirthschaftliche 



Nebengewerbe, Obstkliltur, Gartenbau u. s. w. — vorausgingen. Diese Ab- 

theilungs-Sitzungen Horten allmahlich auf, und es wurde erst wieder in der 

Sitzung des Verwaltungsraths vom 9. Februar 1872, um eine Zersplitterung 

des lnndwirthschaftlichen Vereinslebens in verschiedene Sonderbunde, wie 

z. B. Schafzuchter- und Pferdeznchtvereine, einzuschranken, die Bildung von 

Sektionen beschlossen. In der nachsten Verwaltungsraths-Sitzung, am 

29. Mai 1872 wurden sodann fvlgende Sektionen gebildet: 

1. Acker- und Wiesenbau, Waldkultur, Betriebslehre u. s. w. 

2. Pflanzen-, Garten-, Obstbau u. s. w. 

3. Pferdezucht. 

4. Vieh-, Schaf- und Schweinezucht. 

5. Unterrichtswesen, Arbeiterfrage. 

6. Volkswirthschaft, Jnteressenvertretung. 

Nach mehrfachen im Laufe der Zeit vorgenommenen Verschmelzungen 

mehrerer Sektionen zu einer, bezw. Neubildung einiger Sektionen bestehen 

zur Zeit folgende sechs Sektionen, welche von den nachstehend benannten 

Herren Vorsitzenden geleitet werden: 

Sektion I fur Ackerbau, Rittergutspachter vou Ascheraden-Neuendorf, 

Sektion II fur Milchwirthschaft, Rittergutsbesitzer Gluer-Gergehnen, 

Sektion III fur Pferdezucht, Majoratsbesitzer Graf von Kalnein- 

Kilgis, 

Sektion IV fur Viehzucht, Rittergutsbesitzer Boehm-Paplauken, 

Sektion V fur Volkswirthschaft, Generallandschaftsrath Negenborn- 

Schaferei, und 

Sektion VI fur Brennereiwesen, Rittergutsbesitzer Landschaftsrath 

von Heimendahl-Steenkendorf. 

Die fur die Sektionen geltende Geschafts-Ordnung ist im Anhang als 

Anlage IX abgedruckt. 

Als eine fur die Stellung des Centralvereins der Koniglichen Staats- 

regierung und den Behorden gegenuber sehr bedeutsame Errungenschaft must 

die im Juni 1874 erfolgte Verleihung der Korporationsrechte an 

den Centralverein bezeichnet werden. — Der Umstand, dah von dem 

Ostpreuszischen landwirthschaftlichen Centralverein beim Abgeordnetenhaus rc. 

eingebrachte Petitionen wiederholt nicht zur Berathung gelangten, Weil uach 

Artikel 31 der Verfassung das Recht zur Einbringung von Petitionen unter 

einem Gesammtnamen nur den Behorden und Korporationen zusteht, die 

„Ostpreus;ische laudwirthschaftliche Centralstelle" aber weder eine Behorde 

noch eine Corporation bilde, und dah die Petitionen des Centralvereins 

deshalb immer nur Eingabcn einer grvheren vder klcineren Anzahl von 

einzelnen Mitgliedern des Centralvereins, welche sich untcrschrieben hatten, 

warm, flihrte zn den auf die Erlangung der Korporationsrechte fur den 

Centralverein gerichteten Matznahmcn, in derm Fvlge unterm 24. Mai 1874 
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bic Berleihung bet* Rechte einer juristischen Person durch Allerhochsten Erlatz 

erfolgte. 

Zn seinen Mitts,cil,luge,l und Veroffeutlichungen bediente slch der 

Centralverein in den ersten Jnhren seines Bestehens der in Vierteljahrs- 

lieften erschcinenden „Verhnndlungcn des Bereins zur Beforderung 

der Landwirthschaft zu KSnigsberg in Pr." Bom Anfange des 

Jahrcs 1847 ab bis zum Schlusse des Jahres 1848 gab der Centralvereins- 

Porstand neben diesen Verhandlnngen noch ein eigenes Geschaftsblatt unter 

dcm Titel: „Monatsschrift des Ostpreutzischen landwirthschaft- 

lichen Centralvereins" heraus. 

Vom 1. Jannar 1849 ab wurden beide Zeitschriften unter dem Namen: 

„Landwirthschaftl. Jahrbiicher aus der Provinz Preutzen" vereinigt. 

Dieselben wurden redigirt von dem durch seine schriftstellerischen 

Leistungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft wohlbekannten fruheren 

Pachter der Domaue Heilsberg, W. A. Kreyssig, vom Jahre 1845 an 

unter Betheiligung des jeweiligen Generalsekretars des Centralvereins und 

von dem im Jahre 1854 erfolgten Tode Krehssig's an, von den General- 

Sekretaren allein. 

An die Stelle dieser monatlich erscheinenden Jahrbucher trat vom 

1. Januar 1865 an die von dem Generalsekretar, Oekonomie-Rath Hausburg 

begrundete und seit dessen Abgang von seinem Nachfolger herausgegebcne 

„Land- und forstwirthschaftliche Zeitung der Provinz Preuheu", 

jetzt „Konigsberger Land- und forstwirthschaftliche Zeitung", 

welche wochentlich einmal erscheint. 

Neben diesem Vereinsorgan wnrde im Jahre 1863 die nach Form und 

Jnhalt vornehmlich auf die kleineren Landwirthe berechnete „Landwirth- 

schaftliche Dorfzeitung" gleichfalls von Hausburg begrunvet und nach 

dessen Fortgang von dem gegenwartigen Generalsekretar des Centralvereins 

herausgegeben. 

Auher den bei der Redaktivn der vorsteheud genannten Zeitung von 

den jeweiligen Generalsekretaren verfahten Artikeln find von denselben, soweit 

es uns bekannt ist, folgende umfangreichere Arbeiten land- und volkswirth- 

schaftlichen Jnhalts veroffentlicht Worden: 

Seitens des Herrn Oekonomie-Rath Hausburg: 

„Ein Wort an die kleineren Besitzer, namentlich an die bauerlichen Nach- 

baren. 1861." 

„Kunstliche Dungennttel, ihr Zweck und die Wirkung einzelner. 1861." 

„Bericht uber die 24. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe in 

Kiinigsberg 1863/64." 

„Refernt liber den Besuch der Pariser Weltausstelluug 1867." 

„Die landlvirthschaftlichc Ansstelluug zu Konigsberg in Pr. vom 11. bis 

18. Juni 1869." 
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„ Landwirthschaftliche Skizzeir auf einem Aussluge nach Belgien und 
Holland 1873." 

„Hindcrnisse fur die Einfuhrung der Accordarbeit." 
„Der Vich- und Fleischhandel." 
„ Landwirthschaftliche Zollpolitik." 

Von Oekonomie-Rath Kreiss: 
„Die Bedeutung der Drainage fur die Landeskultur und den National- 

wohlstand. 1874." 
„Ein Beitrag zur Eisenbahntarif-Reformfrage. 1876." 
„Bcschreibung der Schlachtviehmarlte und Schlacht-Hauser in Paris 

und London, svwie Bericht uber die Schlachtvieh-Ausstellung 
des Smithfield-Klubs im Dezember 1876." 

„Aphoristische Betrachtungen iiber die Lage des landwirthschaftlichen 
Gewerbes in unserer Provinz. 1879." 

„Die internationale landwirthschaftliche Ausstellung in London 1879 nebst 
Mittheilungen uber die Thierzucht, sowie uber das landwirth¬ 
schaftliche Versuchswesen Englands und landwirthschaftliche 
Reiseskizzen aus Deutschland, Danemark und England. 1880." 

„Die bauerlichen Verhaltnisse des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen 
Centralvereins. 1882." 

„Ostpreuhisches Heerdbuch. Band I—VII." (Band VIII befindet sich 
unter der Presfe.) 

„Die Heerdbuch-Gefellschaft zur Verbesserung des in Ostpreuhen ge- 
ziichtcten Hollander Rindviehs. 1894." 

Auherdem erscheinen als regelmahige Veroffentlichungen des Central- 
vereins-Vorstandes seit dem Jahre 1874 alljahrlich ausfuhrliche Jahres- 
berichte, welche dem Herrn Minister fur Landwirthschaft, Domanen und Forsten 
in je 300 Exemplaren zu uberreichen find und ferner den Vorsitzenden der 
Zweigvereine sowie den Deputirten der letzteren zugehen. In den fruheren 
Jahren erfolgte keine regelmahige Drucklegung der dcin Herrn Minister zn 
erstattendeu Berichte. 

Im Jahre 1878 erwarb der Centralverein auf Anregung des 
Herrn Ministers fiir Landwirthschaft, Domanen und Forsten und unter Ge- 
wahruug eincr Staatsbeihilfe von 15000 Mark fiir den Preis von 
120000 Mark mit enter Anzahlung von 40000 Mark als Vereius- 
haus das an der Ecke der Langeit Reihe utib der Luisenstratze gelegene 
Grundstuck, in tvelches am 1. April 1879 das Generalsekretariat nebst Biblio- 
thek intb die agriktilttir-chemische Vcrsnchsstation ubersiedelteu. Die auf dem 
Vereinshaus haftendcu 80000 Mark Hhpothekenschuldeu wurden bis zum 
Jahre 1891 getilgt, mid ist das Ceutralvereiushaus seitdem schuldenfreies 
Eigeuthunt des Centralvereins. 

Die Enttvickeluug, tvelchc der Centralverein in den letzten zwei De- 
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ccmticn genommen hat, geht auch aus einem Vergleich des Kassenberichtes 

iiber die Einnahmen und Ausgaben des Centralvereins im Jahre 1873 

welchc mit eincr Einnahme von 4856 Thlr. 28 Sgr. 11 Pf. und mit einer 

AnSgabe von 4224 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf., sowie mit einem Kassenbestand 

von 632 Thlr. 20 Sgr. 5 Pf. abschlieht, mit der Uebersicht der Einnahmen 

mid Ausgaben pro 1893/94 hervor, welche mit einer Einnahme von 

209565 Ml. 29 Pf., einer Ausgabe von 105345 Ml. 15 Pf. und einem 

Bestande von 104220.14 Ml. abschlieht, von welcher letzteren Summe jedoch 

26898 Nik. 71 Pf. fur bestimmte Zwecke reservirte Staatsbeihilfen find. 

Beide Uebersichten find im „Anhange" als Anlagen Xa und b abgedruckt. 

Eine Zusammenstellung der Namen der bisherigen Vertreter des 

Centralvereins in dem Kiiniglichen Landes-Oekonomie-Kollegium, dem 

Deutschen Landwirthschafts-Rath, sowie dem Bezirks-Eisenbahn- 

rath, und der Veamten des Centralvereins, ist im „Anhange" als 

Anlage XI beigefiigt. 

Ein Verzeichnitz der dem Centralverein zur Zeit ange- 

schlossenen Zweigvereine nebst Angabe des Namens und Wohnortes 

der Vorsitzenden dieser Vereine, ihrer Mitgliederzahl und des Jahres des 

Beitritts der Zweigvereine zum Centralvereins-Verbande befindet sich im 

„Anhange" als Anlage XII. Wir bemerken hierzu, das; als Beitrittsjahr 

der einzelnen Zweigvereine das Jahr angefuhrt ist, in welchem, soweit es 

sich aus den uns vorliegenden Alien feststellen lies;, die erstmalige Aufnahme 

eines Vereines des betreffenden Namens in den Centralvereins-Verband er- 

folgte; datz indesfen einzelne Vereine im Laufe der seitdem verflossenei, Zeit 

theilweise wiederholt austraten, sich wohl auch zeitweise auflosten, sodann 

spater auf's Neue ins Leben gerufen und dem Verbande angeschlossen wurden." 

Unter den verschiedenen Zweigen der landwirthschaftlichen Thier- 
zucht nimmt in Ostpreuhen mehr als in anderen Landestheilen die Pferde- 
zncht die erste Stelle ein. — Schon die erste Generalversammlung des 

Centralvereins am 26. und 27. Juni 1846 bekundete ihr lebhaftes Jnter- 

esfe und ihre Fiirsorge fur die ostpreusiische Pferdezucht. 

Ueber die Frage: 

„Wie konnen wir die seit langerer Zeit vermisiten fremden Pferde- 

kaufer wieder fur uns gewinnen?" 

hielt Herr Rittmeister v. Kall-Tengen einen von der Versammlung mit 

grvsier Aufmerksamkeit und mit Zustimmung aufgenommenen Vortrag, in 

welchem Redner auf die gestellte Frage die Antwort ertheilte: 

„indem wir eine von ihnen gesuchte werthvolle Waare produziren." 

Das; dieses damals bereits geschehe, verneinte Redner mit Entschieden- 

heit und fugte hinzu, dah 
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„1. wvhl nirgcnd, wo man sich scit langerer Zeit einer Blanche be- 

flcitzigt, dieselbe auf traurigerer, niedrigercr Strife stehen durfte 

als unscre inlandische Pferdezucht; 

2. dasz nirgend so, wie bei uns, ein grotzeres Mihverhaltnitz der 

daranf veriveudeteu Mittel rind dadnrch erlangten Resultate 

stattfiude; 

3. dasz dieser traurige Znstand keineswegs durch die Lokalitat oder 

Personlichkcit der Bewohncr bedingt sei, sondern 

4. anf falschen Priuzipien unserer Pferdezucht beruhe, und 

5. datz wenn irgcndwo, hier Reform und Abhilfe noththue." 

Das bis dahin erzielte Ergcbnisz der ostpreuszischen Pferdezucht schil- 

derte Redner wie fvlgt: 

„Von der Weichsel bis an die rnssische Grenze die Lieferung von noch 

nicht voll 2000 schlecht bezahlten dreijahrigen Remontepferden, deren bisher 

hochst gezahlter Preis, wie inr Werke des Herrn G. K. Mentzel nach- 

zulesen, sich nur erst in einem Jahre auf 92 Thaler stellte. Der etwaige 

sonstige Berkauf von Luxuspferden ist nicht der Rede werth, und der ubrige 

Absatz fallt in die Hande der polnischen Jriden als Ausschuhwaare." 

„Das gute Absatzfullen kvstet auf dem Fohlennrarkt in Darkehmen 

30 bis 33 Thaler, — bei eigener Zucht, wie bekannt, mehr. — Die 

Haltung findet volle 36 Monate statt. Der Verkauf bringt 90 Thaler. 

Rechnet man zu den mahigstcn Satzen: Stallung, Wartung, Kurkosten, Be- 

schlag und Koppelzeug beim Verkauf, Transport bei der Einlieferung, Asse- 

kuranz, ferner naturgemahen Abgang durch Tod und Fehlerhaftwerden, vor 

Allem aber Abgang durch Ausstoh der Kommission, rechnet man, was kaum 

zu rechtfertigen sein mochte, jlihrlich nur 10 Thaler, so bleiben noch 

30 Thaler fur 36 Monate Futter, oder 10 Pfennige fur das Futter per 

Tag und Kopf. Wer kann daflir fiittern? wer naturgemah ernahren? und 

wann wild ein Groschcn unter bitterern Verhaltnissen von uns eingenommen 

als am Tage des Remonteverkaufs, wo noch uberdem der monopolisirende 

Kaufer dem gezwungenen Verkaufer gegeuiibersteht?" 

Obwohl nun der Referent — wie er bemertte — als alter Ka- 

vallerist cine grosze Borliebe flir die Pferdezucht habe, so sei er doch ge- 

nvthigt, zu rechiien und eine Parallele zwischen der schlecht rentirenden 

Pferdc- und besser rentirenden Schweinezucht zu ziehen. Ein Umstand 

machtc ihn dabei irre; er fund den Bctriebszlveig des Remonteverkaufs von 

Pferdeziichtern vcrthcidigt, die er flir gate Rechner zu haltcn befugt war. 

Der Anfschliis; lag dariu, dasz dies die gliicklicheu Ziichter find, deuen es 

gelingt, von 20 bis 30 Mutterstutcn 60 bis 80 meist glcich dreijahrige 

Remvutepferdc zu erziehcu und zu stcllen; mit anderen Wvrtcn, die ge- 

ivaudten Handler auf Kvsteu der lvenigcr geivandten schlecht rechnenden 

Ziichter. Dieses sei ein iiblcr Umstand; denu er bilde die Opponenten gegen alle 
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Schritte, die auf Abanderung, die auf Einfiihrung des volljahrigen Verkaufs 

abzielen. 

„Woher komnit es," fragt Herr v, Kall, „das; wir nach lunger als 

hundertjahrigcm Betrieb dieser Branche und nach dreitzigjahrigem Frieden die 

gewvhiilichstcn Ackerpferde anderer Lander thener bezahlt znr Aufhiilfe unserer 

Zucht einsiihren? Warum find grosze volljahrige Reitpferde, grosze fehlerfreie 

Karossicrs in Masse, bei uns fur kein Geld zubeschaffen" und erblickt die Ursache 

der bisherigen Miszerfolge in den Fehlern, welche sowohl bei der Paarung, 

wie bei der Aufzucht gemacht Worden warm. Redner wandte sich sodann gegen 

die Bevormnndung, welche das Hauptgestut und die Landgestlite auf die 

Pferdeziichter ausuben, wit der Behauptung: 

„Kein Mensch, und bcsasze er die ubernaturlichsten Fahigkeiten, kann 

als Vormund der Pferdezucht einer Provinz genugen. Um bei solchem 

Umfange nur nut einigem Erfolg die specielleu Bedurfnisse leiten zu wollen, 

reichen weder menschliche Krafte noch Fahigkeiten aus." 

Redner will die Hauptgestute als „leuchtende Vorbilder" erhalten 

wissen, deren Nachzucht aber offentlich gepruft und zum Verkauf gestellt, 

wahrend die Ersparnisse der Ermunterung der Privat-Pferdezucht zugewendet 

und die Landgestlite aufgehoben werden sollten. 

Ueber die bei der Aufzucht gemachten Fehler und iiber die bei dem 

Remonteverkauf vorkommenden Uebelstande bezw. iiber die zu erstrebenden 

Reformen auszerte sich Herr von Kall wie folgt: 

„Giebt es, frage ich dreist, etwas Sonderbareres, Widersprechenderes, 

als unser Streben nach Fortschritt in der Pferdezucht und unser Verfahren 

bei der Aufzucht. Verstofzend gegen alle Gesetze der Natur ist das Gauze 

auf ein furchtbares Hungershstem basirt. Hungern mufz, und naturwidrig 

wird ernahrt Voter, Mutter und Frucht vom Mutterleibe an bis vier Wochen 

vor Aufstallung fur die Remonte-Commifsion. Nicht wer sich etwa zu Zeiten 

iippiger Weide seiner fleischigen Thiere erfreut, trete hier als mein Gegner 

auf, sondern derjenige widerlege mir meine Anschuldigung, der z. B. nach 

Englischen Principien sich erst eine Rechnung gemacht iiber das naturgemahe 

Erhaltungsfutter bei der nothigen Bewegung, und weise mir nach, was wir 

Altpreuhen wohl iiber das nothdiirftigste Erhaltungsfutter hinaus der 

Fortbildung zuwenden und zuwenden kiinnen bei dreijahrigem Remonteverkauf 

a. 90 Thaler. Mein Gegner vergesse nicht, welche Art von Kraftfutter das 

junge Pferd in semen verschiedenen Ausbildungs-Perioden verlangt, und er 

iveise mir vor allen Dingen nach, dah dem jungen Thiere der Speicher offen 

stehe, und zwar sich in dem Masze mehr offne, als etwa der Heuboden ver- 

sngt. Ich werde mich dann besleiszigcn, ihm die Gestiite nachzuweisen, wo 

Besitzer und Pferde ganz separat erndten. Ist Heu und Klee gerathen, 

giebts im Winter zu fressen, wo nicht, mils; Stroh aushelfen, so viel die 

Schafe entbehren kiinnen. Wir fuhren theure Iorkshire-Stuten ein, um grosze 
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Karossicrs zu ziehen; mir find diese Ilugllicklichen zum Hungertode verdammte 

Answaudercr. In der Heimat an Arbeit und 6 bis 8 Metzen kraftiges 

Fntter gewohut, werden ihnen hier 2 Metzen berabreicht, und der Rest mit 

Nichts/hun berrechnet. Was, meine Herren, wird hiervon das Fallen in 

drittcr Generation sein, wieder ein Dorkshire-Koloh oder ein 70 Thaler 

Klimmerer fiir die Kominissivn? — Man wird mir die Lieferung der Kiirassier- 

Pfcrde einwenden. Jch inns; diese geriilge Zahl fur Spielarten der Natur, 

oder fur glnckliche Kinder besonders gefcahiger Eltern erklaren, die ihre Ge- 

nossen vom Fntter drlingten uub diese herrliche Eigenschaft vererbten. — 

Liegt diese widernatiirliche Erziehungsmethode im Charakter der Altpreuhen? 

Durchans nicht. — Niemand zeigt sich williger und mildthatiger im Geben. 

Der Grund liegt in der oben dargethanen traurigen Berechnung unseres 

Hauptabsatzes, in den 10 Pfennigen pro Tag und Kopf; er liegt in der 

abermaligen noch viel grahlicheren Bevormundung unseres Absatzes, unseres 

nothgedrungenen Absatzes an die Remonte-Kommission." 

Die Remonte^Kommission iibt ein strenges Monopol. Fremde Kanfer 

existiren nicht, wie die Frage, die diese Betrachtungen veranlahte, darthut. 

Jedes Gebot der Kommission muh angenommen werden, oder der Producent 

hat das Vergnugen, eigener Konsument seiner Waare zu sein, da dreijahrige 

Fullen Niemand kauft. Dah hieraus noch ein unwurdiges Abhangigkeits- 

Verhaltnih entstcht, sei nur beilaufig erwahnt. 

Der reelle Fortschritt unserer Pferdezucht ist absolut unmoglich, denn 

die Preise der Kommission bedingen das Hungersystem. 

Ein Kauf vierjahriger Pferde und die daraus folgende freie Konkurrenz 

darf uns nach dem Aussprnch der Kommission nicht werden, indem sonst der 

Bedarf der Armee gefahrdet sei. Bedenken Sie, meine hochzuverehrenden 

Herren, was allein in diescm oft gehortcn Satze enthalten ist. — Wir, die 

arnlste, mit dem thierischen Absatz verkurzeste Provinz, find verurtheilt, das 

theuerste Material unserer, dem ganzen Vaterlande angehorenden Armee 

kunstlich herabgcdruckt wohlfeil beschaffen zu mussen. Eine Prateusion, die 

liber alle Bcgriffe ist, und dock) nur erst begrundet ware, wenn etwa der 

Rheinlander sich zn gleich patriotischcr Lieferung von Hosen, der Pommer 

von Kalbfellcn re. verstunde. 

Dasz aber unserer Armee die Pferde nicht fehlen wnrden, wenn die 

Kommissioil beim Kauf volljahrigcr Pferde bestbietend bliebe, liegt eben so 

nahe, als es klar ist, dntz das Abhangigleits-Verhaltniss zur Kommission 

wcgficle, und die Kavallerie besscr bcritteil sein wiirde. Der Vorwand, das 

Thicr habe sich vom dritten ins vicrtc Jahr so unvortheilhaft verandert, ist 

nicht mehr statthaft. Ob unscrc Provinz bei Zuchtung nach rationcllcn 

Prineipieil, rationeller FUtternng, Anfzncht und dcmgcmaher Bezahlnng in 

freicr Konkurrenz das Zehusache zn liefern im Stande sein diirfte, mochte 

kcine Illusion seiil. Das; hieraus wieder Unabhangigkcit uilseres Getreide- 
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absatzes, Kraftigung m,sever Aecker, und within auch gehobener Kulturzustand 
mid weuiger verderbliche Mihjahre folgen wlirden, wird Niemand bestreiten 
wollcn. 

Jch komme zum Schluff Wohin soll, wohin mich das fuhren, um 
stetS steigender Verschliinmernug vorzubeugen? 

Zur wohlthuendeu, griindlichen Reform; und zwar 
1. zn erlangter Selbststandigkeit, zu erlangter Unabhaiigigkeit vom 

Hauptgestut durch allmalige Anschaffung eigener Hengste; 
2. zur Erlangung eines freien, unverkurzten Absatzes, durch Los- 

sagung vom Verkauf dreijahriger Pferde, durch Beschaffung 
rationell gczuchteter und erzvgener volljahriger Handelswaare fiir 
alle Welt. 

Die Mittel dazu find nicht schwer. Bei der grosien Bereitwilligkeit 
dcs Staates, helfend einzuschreiten, wo es uns Vortheil briugt, bei dem 
gewaltigen Mitt el jetziger Zeit, der Association, kann der Geldausfall der 
crsten Jahre nicht in Rede kommen. Schwieriger ist es, die Opposition der 
Remonteankauf-Kommission zu beseitigen, und diejenigen Zuchter zu uber- 
stiinmen, die von 20 Mutterstuten 60 Fullen ziehen." 

Nach langerer und eingehender Debatte legte der Vorsitzende der Ver- 
sammlung die Frage vor, ob seitens der Centralstelle dem hohen Kriegs- 
ministcrium der Antrag auf allmaliges Uebergehen zum Ankauf vierjahriger 
Pferde der Armeeremvnten gestellt werden solle, und die Versammlung be- 
schlieht diese Maszregel. 

Nachdem die Lage der Pferdezucht in der Provinz Preusien Gegen- 
stand eingehender Prufung und Erorterung im Verwaltungsrath und in 
zwei Generalversammlungen gewesen war, richtete der Ostpreuhische land- 
wirthschaftliche Centralverein unterm 4. Juli 1847 an die Ministerien 
des Jnnern und des Krieges eine Eingabe, der wir folgendes entnehmen: 

„Zur Beschaffung der nothigen Pferde fur die Armee wareu jahrlich 
bis zum Regierungsantritt des Konigs Friedrich Wilhelm II. bedeutende 
L-ummen archer Landes gegangen, um diese Summen dem Inlands zu er- 
halten und zugleich die Armee in Betreff der Remontirung im Falls eines 
Krieges zu sichern, gab der Kvnig den segensreichen Befehl, durch Errichtung 
von Landgestliten auf die Hebung der inlandischen Pferdezucht einzuwirken 
und so weit es irgend thunlich die Remouten fur die Armee nur im Inlands 
zu kaufeu. Der deshalb erlassenen Allcrhochsten Kabinetsordre vom 24. Mai 
1788 liegt der richtige Grundsah zum Grunde, „dasi Verbesserung und 
Vcrmehrung der Pferdezucht nur durch Sicherung des Absatzes 
erzielt werden konne!" 

„Bei dem noch niedrigen Stands der Landwirthschaft und der in 
Folge dcssen schlechten Haltung der jungen Pferde stellte sich bei dem 
niit der wachscnden Zahl der vorhandenen Pferde vermehrten Remonteankauf 
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bcr Ilebelstaud heraus, dah es schwcr siel, die genugende Anzahl vierjahriger 

und iiltercr Pferde zu finden, um den Jahresbedarf der Negimenter zu decken. 

Statt die fehleiiden Remonteil noch wahrend einiger Jahre aus den bis- 

herigcn Lluclleu zu beziehen und anf dem Wege der Pramiirung zur besseren 

Haltnng und Bchandlung der jungen Thiere zu ermunteru und so der 

Decking dcs Gcsammtbedarfs fiir kiinftige Jahre vorzuarbeiten, giug man in 

der besten Absicht, um dem Julande die gauze Remontesumme zuzuwenden 

zum drei- und drei einhalbjahrigen Ankauf iiber, der naturlich der Armee 

ein fiir das erste Jahr noch ungcnugenderes Material wie fruher lieferte, 

bei schonender Bchandlung der jungen Pferde in den Garnisonen jedoch 

allcrdings den Zweck erreichen lieh. Eben diese im ersten Jahre durchaus 

nothwendige Schonung wurde zum militarischen Uebclstande, dem wiederum 

die Remontedepots als gluckliches Ausgleichungsmittel fur die Jnteressen 

der Armee, ihre Entstehung verdanken. Wir erkennen an, dah dieselben von 

ausgezcichneter Hand geleitet fur die Armee Vorziigliches leisten, wir wissen, 

dah ihr tiichtiger Wirtschaftsbetrieb auf ihre nachsten landwirthschaftlichen 

Unigebungcn segensreich anregend eiugewirkt hat, aber wir halten nichts 

destoweniger den Grund ihrer Entstehung, den dreijahrigen Remonteankauf 

in semen Folgen fiir kein Gliick, weder fur die Armee noch am allerwenigsten 

fur die Landwirthschaft. Weun wir auch in ersterer Beziehung uns nicht 

fiir die kompetenten Richter halten, so drangt sich uns doch unwillkiirlich 

die Frage auf, wo ist bei anderen politischen Beziehungcn, wie die jetzigen 

find, wo ist dann im Falle eines Krieges der Remonteeinschluh des nachsten 

Jahres gesicherter: in den Handen der einzelnen Ziichter in der ganzen Pro- 

vinz zerstreut? oder an den Greuzeu des Reiches auf wenigen Punkten 

zahlreich zusammengefuhrt?" 

„Am allerwenigsten, sagen wir, fiir die Landwirthschaft — wir 

erkennen dabei an, dah die Remontedepots der grohen Menge der Ziichter 

erst gezeigt haben, wie Pferde in dem Alter gehalten und gefiittert werden 

miissen, wir wissen ferner, dah diese Behandluugsweise noch nicht durchgreifend 

eingebiirgert ist, dah deshalb das Zuruckkehren zum ^/sjahrigen Ankauf bei 

Mehrzahluug der fiir den Staat durch wegfallende einjahrige Haltung in den 

Depots ersparten 40—50 Thaler Futtergeldcr mtr ein allmaliges und 

vorbercitendes sein barf — und halten dcmuach eben dies allmalige nach 

eineni wohl durchdachten und dann den Ziichtern mitgetheilten Plane ein- 

gelcitete Zuriickkehrcu zum 4^/2jahrigen Ankauf fiir unbedingt nothwendig, 

um dem fernereu Znriicksinken unscrer Landespferdezucht von der friihcren 

besseren Stnfe der Ausbildung vorzubeugcn und ihre fernere tiichtige Ent- 

tvickclung zu sichern." 

„Die Pferdezucht ist angenblicklich die schlecht rentirendste 

Branchc dcs landwirthschaftlichen Betriebes in der Provinz 

Preuhcn, diese Thatsachc Etv. Exeellcuz bestimmt auszusprechen, halten 
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wir im allgemcinen Jnteresse fur eine dringende Pslicht. Sie rentirt so 
schlccht, wcil sie mchr prvducirt als die Reniontekommission bei ihrem 
Barkans von Zjahrigcn Pferden bedarf, und weil eben dieser Vorkauf alle 
andcren Konknrrenten, die nur 4jahrige und altere Waare gebrauchen konnen, 
znriickschreckt, wahrend die Kommission zugleich keinen den jetzigen Ziichtungs- 
und Haltnngskosten entsprechendcn Preis zahlt, es mutz also dieser Preis 
cntsprcchcnd erhoht und die Konkurrenz allmalig ermoglicht oder die Zucht 
bcschrankt werden, wenn diese Branche ferner rentiren soll. Wird fur das 
Erstcre nichts gethan, so wird sich das Letztere bald genug von selbst ge- 
stalten — ob dies wiinschenswerth, ob cs fur die an Absatzwegen so schon 
so beschrankte Provinz ein Gliick sei? stellen wir dem hohen Ermessen Ew. 
Exccllcnz anheim und geben uns der Hoffnung hin, das; durch Jhre hohe 
Fiirsorge den Landwirthen der Provinz bald eine Uebersicht mitgetheilt wird, 
die in Zahlen ausspricht, in welcher durch mehrere Jahre steigenden Skala 
die Rnckkehr zum 4^/2jahrigen Ankauf der Nemonten zu entsprechenden 
Preisen bewirkt werden soll." 

„Wird bei Einhaltung dieser Skala seitens der ankaufenden Remonte- 
Kommission wirklich fur ein ^/rjahriges gules Pferd der Preis desselben 
Pferdes im Alter von 3V2 Jahren und das Mehr seiner einjahrigen 
Haltungskosten bezahlt, dann wird die Zahl der gutbehandelten 4jahrigen 
Pferde rasch genug wachsen, und Mangel an 44/2jahrigen Remonten wird 
nicht mehr eintreten, denn die erfreulichen Lucken, die die ermoglichte 
Konkurrenz von Privaten veranlaht, werden durch die bei besserem Absatz 
vcrmehrte Zucht bald genug gefiillt sein, und der Provinz ist durch den 
vermehrten Absatz thierischer Produkte eine namhafte Stutze zu theil ge- 
worden, die dem landwirthschaftlichen Betriebe baaren Zuschutz, Gelegenheit 
zur vortheilhafteren Verwerthung von Kraftfutter, also Fortschritt in der 
Dungerproduktion, mil allen seinen erfreulichen Folgen zufuhrt." 

„Haben wir oben offen ausgesprochen wie im Ganzen in unserer Pferde- 
zncht bei der Art der Wartung und Ernahrung noch manches besser werden 
muh und kann, wenn ein besserer Absatz uns die Mittel dazu bietet, es 
mvglich zu machen, so sei es uns jetzt im Landesinteresse noch gestattet, den 
Standpunkt unserer jetzigen Zuchtung und ihre Bedurfnisse zur weiteren 
tiichtigen Entwickelung etwas naher zu beleuchten." 

„Gestutzt auf die erfolglosen Antrage des Littauischen landwirthschaft- 
lichcn Ccntralvereins beim Konigl. Obermarstallamt, wenden wir uns um so 
vcrtrauensvoller und dringender mit unseren Vorstellungen an Eure Excellenz, 
als Hochdiesclben bcreits durch die getroffenen Bestimmungen in Betreff 
der Pramiirnng der Mntterstuten den Weg zum Fortschritt entschieden an- 
bahntcn und hoffen, das; Hochdenselben dieser Gegenstand so erheblich er- 
schcint, das; Sie ihn werth halten bei Sr. Majestat unserm Allergnadigsten 
Konige dringcnd zu befurworten." 

11 
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,,Die Kvniglichen Landgestiite sind aus der Landesvaterlichen Absicht 
eingcrichtet, durch gute Hengste auf die .Hebung der Pferdezucht im Lunde 
einznwirken, mid es ist nur mit Dank anzuerkennen, das; sie viel in dieser 
Beziehung geleistet haben. Das Vertranen der Zuchter zu der, die Zuchtnng 
der Hauptgestnte aus denen die Landbeschalerstalle bisher erganzt wurden, 
leiteuden Behvrde hatte sich in einer Reihe von Jahren fest begriindet, die 
Znchtnngsprinzipien dieser Behorde wurden von dem grvheren Theil der 
Zuchter ebenfalls befvlgt, in Folge dessen wurden die Landbeschaler gerne 
benutzt. Nenerlich scheint man die fruher befolgten festen Prinzipien in der 
Zuchtnng der Hauptgestnte verlassen zu haben, aus ihren Produkten: den 
Landbcschalern, die anf der Deckstation den prufenden Augen der Zuchter 
sich darstellen, sieht man untriiglich, das; in den jungeren Generationen alle 
mvglichcn Racemischungen vorkommen, eine Thatsache, die weder das Ver- 
trauen der Zuchter beleben, noch der Landespferdezucht fruchten kann. So 
lange die Landbeschaler aus werthvollen, wirklich vorwartsfuhrenden Zucht- 
hengsten bestehen, kann der niedrige Dcckpreis, der ihre Benutzung den 
bauerlichen Wirthen moglich macht, nur gebilligt werden, so bald aber ihr 
Zuchtungswerth zweifelhaft wird, kann es nur beklagt werden, das; dieser 
niedrige Deckpreis die Konknrrenz von Besitzern besserer Privathengste un- 
moglich macht." 

„Wir halten dafur, das; es eine der wichtigsten Anfgaben der Haupt- 
gestiite ist, das englische Vollblut sowohl, wie den edlen Araber in einer 
Reihe ausgezeichneter Exemplars ungemischt und rein zu erhalten, um der 
Landespferdezucht die geeigneten Hengste zur Zucht eines tuchtigen Halb- 
bluts mit kraftigen Landesstuten zu liefern, und wir bekennen offen, das; 
nach unserer Ueberzeugung wohl nur sehr wenige Thiere dieser reinen 
Stamme augenblicklich in den Hauptgestuten zu finden sind." 

„Wir halten ferner dafur, das; es noth ist, der jetzige Stamm der 
Landbeschaler werde von einer Kommission, aber nicht von Mannern der 
Gestutpartei, die hier Partei ist, sondern von unparteiischen Sachkennern 
gepruft und das Ungeeignete sofort ansgestoszen und kastrirt. Sollte man 
anstchen, erfahrene Ziichter unseres Landes, als auch vielleicht parteiisch, 
hiemit zu beauftragen, so kvnnte nach unserer unmaszgeblichen Ansicht diese 
Priifnng keiuen kompctentercn Handen anvcrtraut werden, als dem Konigl. 
Remontedepot-Direktor Hcrrn Gcheimrath Menzcl und dem Prases der 
Ncmontcankanfs-Konnnission Herrn Obcrstlieutenant v. Knuppins, wir sind 
iiberzeugt, das; die Landbeschaler, die diese Herren geeignet halten, um 
tiichtige Bcilitarpserde damit zu zuchtcn, anch fur unsere nbrigen landwirth- 
schaftlichcn und Handclszlvcckc das Gcinigcnde leistcn tverden. Sollcn dann 
die Neihcn der Landbeschaler wicdcr erganzt werden, so kanfe die Gestnt- 
partei von den starksten Hcngsten der Proviuz, sie wird manchcs nach ge- 
sundcn Prinzipien tuchtig geznchtete Thier finden. Nnserc, wie wir glanben, 
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gcvcdjtcit Nnfordernngen an die Landgestute find, datz sie uns entweder 
Hengste reincn Staimnes und edler Abkunft oder masscnhafte Hengste bei 
geiiiigcndein Fundament und ansprechender Form licfern, alle Mischungen, 
die nns leidcr in grosten Korpern anf langen dunnen Beinen re. nur zn oft 
jetzt anf die Deckstation gesandt werden, konnen nichts frommen, sondern 
nur schadcn. Die Landgestute find namentlich anf Hebung der Pferdezucht 
der bauerlichen Wirthe berechnet. Der Bauer kann aber nur zuchten, was 
er stcts sichcr, also mtt wirthschaftlichem Vorthcil ernahren und womit er seine 
Ackcrbcstcllnng tiichtig bewerkstelligen kann. Deshalb ist fur den bauerlichen 
Wirth der Niederungen, wie der besseren Hohegegenden ein grostes, krciftiges, 
massenhaftcs Nrbeitspferd die beste Zuchtnngsrichtung, wahrend der Bauer 
der leichtcn Hohegegenden vortheilhafter ein kleineres, gedrnngenes, aus- 
daucrndcs und auch anf mageren Weiden sich leicht nahrendes Pferd 
ziichtet. Drangt man dem Letzteren namentlich etwas Anderes durch die 
Hengste anf, so schadet man ihm bei seinen noch bedrangten Futter- und 
Weideverhaltnissen wirthschaftlich bedeutend. Diese beiden Stamme als 
Landesracen immer besser auszubilden und in ihrer Konstanz zu befestigen 
sei das Ziel der so glucklich angeordneten Pramiirungen von Mutter- 
stuten bauerlicher Wirthe, soil aber diese Zucht gesichert werden 
fiir die Zukunft, so mug dahin ebenfalls durch Pramiirung guter 
Hengste gcstrebt werden, dast die Hengste dieser Landesracen sich in den 
Handen der bauerlichen Wirthe selbst befinden. Bis dies erreicht ist helfe 
der Landbeschalerstall noch aus, in den dann hoffentlich aus der geanderten 
Zuchtnng der Hauptgestnte spater nur edle Thiere reinen Stammes eintreten." 

„Vielleicht wird cs aber dann an der Zeit sein, die Produkte der Haupt- 
gestute mittelst Anktion gleich in die Hcinde der Privatziichter ubergehen zu 
lassen und die Haltnng in den Landgestuten, wenn das Land genugend gate 
Hengste besitzt, ganz aufznheben." 

„Wir erlauben uns hiebei noch einmal ausdrucklich anszusprechen, das; 
die Landgestute viel genutzt haben und noch jetzt von Nutzen sein konnen, 
dah wir aber die Zeit, wo sie nicht mehr nothig find, fur eine glucklichere 
halten." 

„So nur kann das Material zu enter erfolgreichen Zuchtnng tlichtiger 
mid allgemein gesnchter Halbblutpferde geliefert und nachhaltig gesichert 
werden, in welcher das englische Vollblut mit dem massenhaften Landesstamm 
die stcirkeren und schwercren Gcbrauchs-, Militar- und Kutschpferde, — da- 
gcgcn der Araber mit dem kleineren, gcdrungcnen Hoheschlag die leistungs- 
fahigcn leichten Kavalleriepferde liefert." 

„Woklcn wir aber mit Hoffnnng anf Erfolg diese Bahn einschlagen, so 
inns; fortan die Vcrtheilnng der Landbeschaler nicht mehr nach dem Wunsche 
nnd den Antragcn der Stationshalter allcin, sondern in Uebereinstimmung 
mit den Vorschlagcn der landwirthschaftlichen Vereine, gegrundet anf die bei 

11* 
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Gelegenheit der jahrlichen Stutenschau gescumnelte Kunde iiber das Bediirfnitz 

dcr Gcgeiid, die die Vereine dem Herrn Landstallmeister jahrlich iibersenden 

wiirden, stattfinden." 

„Finden diese unsere Bitten und Borschlage unter der kraftigen Ver- 

tvendung Ew. Excellenzen an hochster Stelle Anklang, wird in Folge dessen 

1. der Ziichtung in den Hanptgestuten ein festes Prinzip zum 

Grunde gelegt und fur Reinerhaltung der edlen Racen gesorgt, 

2. werden die Landbeschalerstalle von allem Unbrauchbaren, der 

Zuchtung Schadlichen gesaubert, 

3. wird die Prcimiirung der Mutterstuten bauerlicher Wirthe eine 

jahrlich wiederkehrende Mahregel und in gleicher Weise die 

Pramiirung der Hengste der bauerlichen Wirthe angeordnet, 

4. geschieht die Vertheilung dcr Landbeschaler durch den Herrn 

Landstallmeister auf Grund der Berichte der landwirthschaftlicheu 

Vereine, 

5. dann halten wir das Vorwarts in tuchtiger Landespferdezucht 

gesichert, dann wird am Ende der nach den Militar-Jnteressen 

zu ordnenden Skala fiir die Ruckkehr zum 4^/Ljahrigen Ankauf 

der Remonten fur die Arnree, diese kein schlechteres Material 

aus den Handen der Privatleute, wie jetzt aus den so tiichtig 

geleiteten Kvniglichen Remontedepots erhalten. 

Jm festen Vertrauen auf Ew. Excellenz Eifer fur das wahre Wohl 

des Landes iibergeben wir diese Angelegenheit Jhrer kraftigen Fursorge." 

Das im Jahre 1848 neuerrichtete Ministerium fur die land- 

wirthschaftlichen Angelegenheiten erlieh unterm 18. Marz 1849 

folgendes, die Reorganisation der „Staats-Gestiits-Anstalten" 

betreffende Rundschreiben an sammtliche landwirthschaftlicheu Centralvereine: 

„Nachdem die Staats-Gestut-Anstalten in Folge des Gesetzes vom 

11. August 1848 dem Ministerium fur landwirthschaftliche Angelegenheiten 

untergeordnet Worden find, ist das Letztere eifrig bemuht gewesen, sich eine 

genaue Kenntnih der seither in den Haupt- und Landgestuten beobachteten 

Berwaltnugsgrundsatze zu verschaffeu, um ein Urtheil iiber die Mittel zu 

begrunden, welche am geeignetstcn erschcinen, jene Anstalten, im wohl- 

vcrstandenen Jntcresse der Landes - Pferdezucht, so niitzlich als moglich 

zu machcn." 

„Bei den mit den Gestiit-Dirigentcn und anderen Sachverstandigen 

dicserhalb gepflogenen Berathnngcn hat sich vor Allem das Bediirfnih 

heransgestcllt, bestimmte Ziichtnngs-Grundsatze aufznfinden und festzustellen, 

von dercn svrgsamen und konsegnenten Auwendnng, bei gehoriger Beriick- 

sichtiguug der vvrhandencn Stntcn-Stamme und der ortlichen Berhaltnisse 

des Bvdens, eine zunchmcndc Verbessernng der Pferdezucht und allinalig 

eine so fcste Begriindung dersclben zn crivartcu ist, das; als letztes, wenn 
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mich entfcrntcs Ziel die Mitwirkung dec Staatsgestiite eiidlich ganz ent- 

behrlich tvcrdc. Das Ministcrium sieht sich veranlaht, das in dieser Be- 

ziehnng ansgestelltc nnd hier bcigefiigte Programm (s. S. 167), den land- 

ivirthschaftlichen Bcrcinen znr Kenntnisznahme mitzutheilcn, indem von der 

geeigneten Acitwirknng dcrselben bei der Dnrchfuhrnng der darin, in Bezug 

auf die Bestimmungen der Landgestiits-Anstalten aufgestellten Grundscitze nnd 

der svnstigen, znr Verbessernng der Landes-Pferdezucht anzubahnenden 

Ncahregeln cine sehr erwiinschte Forderung dieses so wichtigen landes- 

vkvnomischen Zweckes zn hvffen steht." 

„Da die Zahl der vom Staate gehaltenen Landbeschaler kaum hin- 

reicht, den fiinften Theil des tm Lande vorhandenen Bedurfnisses zn be- 

friedigen, so leuchtet ein, wie sehr darauf Bedacht genommen werden muh, 

diesc Beschaler auf eine angemessene, den ortlichen Verhaltnissen entsprechende 

Weise im Lande zn vertheilen nnd dieselben nur nach solchen Gegenden hin 

zn stationiren, welche der Pferdezucht uberhanpt gunstig, nnd in denen die 

Bedingungen eines gedeihlichen Betriebes derselben vorhanden find. Nur 

wenn auf diese Weise eine Zersplitterung der vorhandenen Mittel sorgsam 

vennicdcn wird, kann bei richtiger Anwendung der aufgestellten Ziichtungs- 

grundsatze mit der Zeit der Zweck erreicht werden, im Lande sclbst, je nach 

der Verschiedenheit der Lokalverhaltnisse, Pferdestamme zn begriinden, welche 

den verschiedenen Anforderlmgen der Gewerbe, des Handels nnd der Landes- 

vertheidigung entsprechen nnd zugleich im Stande find, sich selbst konstant 

zu erhalten. Wo daher die landwirthschaftlichen Vereine, hauptsachlich im 

Jnteresse der kleineren landlichen Grnndbesitzer, welche die Pferdezucht mit 

Erfolg betreiben, ihre Mitwirkung im Sinne des Programms als eine Auf- 

gabe ihrer Thatigkeit zu betrachten bereit find, wird das Ministerium deren 

bcgruudete Wtinsche, soweit die verfugbaren Mittel es gestatten, gern beruck- 

sichtigeu. Dasselbe hat die Landgestiits - Vorsteher angewiesen, bei Er- 

mittelung der in der gedachteu Beziehung vorzngsweise zu beachtenden 

Gegenden, sich da, wo ein Entgegenkvmmen stattfindet, mit den betresfenden 

landwirthschaftlichen Lokalvereinen in naheres Bernehmen zu setzen, indem 

gchofft wird, das; durch deren Vermittelling auch die Beschasfung geeigneter, 

fester Stationsorte, svwie die Sicherung einer sachverstandigen.Lokalanfsicht 

wcsentlich crleichtert werden wird. Die Kvnsignation 'der Stuten sindet 

nicht nberall statt; fie ist in einigen Landestheilen auszer Anwendung ge- 

bmcht vder garnicht eingefuhrt Worden, Weil man sie dvrt als eine lastige, 

von den Staatsbehorden ansgeiibte Bevormundung betrachtetc. Jhr Zweck 

wiirdc aber vielleicht nberall mit giinstigem Erfolge erreicht werden, wenn 

die landwirthschaftlichen Vereine es sich znr Anfgabe machten, in den Be- 

rcichen der betresfenden Stationsorte durch Belehrung nnd im Wege des 

freicn Uebereinkvmmcns dahin zu wirken, das; unter der vorhandenen Zahl 

der Mntterhferde vorzngsweise die besseren zilr Bedeckung durch die auf- 
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gestellten Landbcschaler gelangen. Von der Verwaltung wird anderntheils 

daranf gehalten werden, durch sorgfaltige Klassificirung der Hengste nach 

ihrer Tiichtigkeit znr Zucht und durch ein auf Wissenschaft und Erfahrung 

gcgrundetes Urthcil iiber ihre mehr oder weniger sichere Vererbungsfahigkeit 

den Pferdeziichtern die nothige Anleitung zu geben; auch soll hiermit eine 

angemessene Abstnfung des Sprnnggeldes verbunden werden. Die letztere 

Matzregel wird zugleich auf das Halten wahrhaft guter Privathengste zum 

Zweck der offentlichen Benutzung fordernd einwirken und wenigstens die hin 

und wieder seitens der Besitzer solcher Hengste vorgekommenen Klagen iiber 

das fiir die Landbcschaler zu gering normirte Sprunggeld und die dadurch 

herbeigefiihrte Erschwerung der Konknrrenz moglichst beseitigen." 

„Da ferner, nach den bisherigen Erfahrungen, die den resp. Vereinen 

aus Staatskassen gewahrten Zuschiisse zu Pramien fur die besten Mutter- 

stuten im Besitze der kleinen landlichen Grundbesitzer, sowie der vorzug- 

lichsten Fiillen eigener Aufzucht grotzentheils den erwiinschten Erfolg gehabt 

haben, so wird das Ministerium, nach Matzgabe der vorhandenen Mittel, 

mil derartigen Unterstiitzungen fortfahren, auch ist dasselbe geneigt, auf 

Vorschlage zur Begriindung von Pramien fur Zuchthengste, besonders fur 

selbstgezuchtete, einzugehen, vorausgesetzt, datz deren Beschaffenheit den 

Zwecken entspricht, wetche das beigefiigte Programm als Grundlage der 

Bestrebungen der Staatsgestiite festgestellt hat, und datz zugleich deren ge- 

meinniitzige Verwendung gehorig sicher gestellt wird." 

„Endlich wird das Ministerium auch darauf bedacht sein, alle fur die 

Pferdezucht wichtigen Erfahrungen, welche in den Staatsgestilten iiber die 

Erfolge der angenommenen Ziichtungsgrundsatze, sowie im Bereich der 

Veterinarkunde gemacht werden, in geeigneter Weise zur offentlichen Kennt- 

nih bringen zu lassen, damit aus ihnen in den moglichst weitesten Kreisen 

Nutzen gezogen werden konne." 

„Jndem das Ministerium in Vorstehendem einen Umris; seiner kiinstigen 

Wirksamkcit in Bezug auf das Gestiitswesen und die Richtung angedeutet 

hat, nach welcher hin es bestrebt sein wird, mit dem offentlichen Jnteresse 

auch das der Privat-Pferdeziichter stets moglichst zu fordern, giebt dasselbe 

sich um so mehr der Hvffnung hin, datz die landwirthschaftlichen Vereine 

ihm die oben gewiinschte Unterstiitzung nicht versagen, vielmehr ihre patrio- 

tische Thatigkeit auch diescm wichtigen Zweige der Landeskultur dauerud zu- 

wcnden werden." 

Das Biinisterillm crsuchte die Vorstande der landwirthschaftlichen 

Centralvcrcine, dieses Schreiben und das demselben beigefiigte Programm 

an die Spezialvercine zu vertheilen, die von denselben eingchenden Er- 

llarungcu darnber zu sammeln und nach deren tveiteren Berathung im 

Centralverein iiber die Ergebnissc der letzteren zu berichten. 
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„A,n lvillkvmmensten liuivbcn dcin Ministerinm gutachtliche Acuherungen 
mid Borschlagc sein: 

а) iiOcv das Zuchtnngs-Programm; 
K) iibcr die in den verschiedenen, bestimmt zu bezeichnenden Gegenden 

jetzt vorlvaltenden und kunftig ausznbildenden Pferde-stamme; 
o) liber die gceignetsten Oertlichkeiten zu Beschalstationen; 
б) liber die Frage, ob und in welcher Wcise von Sciten der be- 

trcffendcn landwirthschaftlichen Bereine bei der Beaufsichtigung 
der Stationcn, der Answahl der zu deckcnden Stuten, und bei 
dcm Abschluh der Bertrage mit den Stationshaltern zweckinahig 
mitgewirkt werden kann? 

e) liber die vorhandenen, zum offentlichen Gebrauch dargebotcnen 
nnd der Landes-Pferdezucht wahrhaften Nutzen versprechenden 
Privat-Deckhengste." 

„Schlicszlich wird noch bemerkt, dah die Gestiits-Borsteher aufgefordert 
worden find, ihrerseits jedes Entgegenkommen von Seiten der landwirth- 
schaftlichen Bereine znr Fvrderung eines gemeinschaftlichen Strebens bereit- 
willig zu erwidern." 

Der in vorstehendem Erlah erwahlite Entlvlirf zu einem Progranlm 
liber die Reorganisation der Staats-Gcstuts-Anstalten, in spezieller Beziehung 
auf die fur die Zukunft zu befolgenden Zuchtungs-Grundsatze hat folgenden 
Wortlaut: 

„Die Erfolge der Staatsgestiite, wie nutzlich fie auch im Allgemeinen 
fur die Landes-Pferdezucht gewirkt haben, durften dennoch den Erwartungen 
nicht in dem Matze entsprochen haben, als man in Folge einer langjahrigen 
Friedensperiode hoffen konnte. Es ist namentlich bisher nicht gelungen, die 
zur Fortsetzung einer konstanten und edlen Reinzucht erforderlichen Hengste 
mid Stuten in groherer Anzahl selbst zu ziehen, indem zur Deckung dieses 
Bediirfnisses immer noch wieder auf das Ausland zuriickgegangen werden 
ilinhte, und ebenso mutz eingeranmt werden, dah die aus jenen Anstalten 
hervorgegangcnen Landbeschaler, vorzugsweise wcgcn Mangel an gcnugender 
Starke, den Zwecken der Landes-Pferdezucht fur Handel und gewerbliche 
Bedlirfnisse nicht ubcrall entsprechen." 

„Mehr vder wcniger mailgelt den Zuchtgestiiten die nothigc Bcgrundung 
(Konstanz) der Eigcnschaften in den Familien und Racen, welche allein 
danernden Erfolg zu sichern im Stande find. Es ist dies unzweifelhaft 
durch einc zu haufig fortgesetzte Bermischung und Kreuzung herbeigefuhrt, 
zn welcher insbesvndere englische Vollbluthengfte und Stuten verwendet 
wurden, die zwar theillveise das reinste Blnt, jedvch nicht immer diejenigen 
Eigcnschaften besahen, welche zlir Erzeugung von Pferdcn nvthig find, wie 
daL Land derselben zu den verschicdenartigen Gebrauchszweckcn bedarf," 
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„Es mu); do her als das erste and dringendste Bedurfnih betrachtet werde»: 

„festcre, zur Erreichung jenes Zmeckes geeignete Zuchtnngs-Prin- 

zipien fur die Gestiitsverwaltung als matzgebend aufzustellen." 

„Hierbei wcrden die uachstehenden, aus wissenschaftlicher Forschung und 

praktischer Erfahrung hergeleiteten Hauptgrnndsatze als Basis zu be- 

nutzen sein: 

1. Auf Vererbung beruhen alle Erfolge der Zuchtung; fie ist daher 

derm Basis. Sie besteht in der Uebertragung des Durchschnitts aller 

elterlichen und vorelterlichen Eigenschaften anf jedes neue Produkt der Zucht. 

2. Je ahnlicher die Eigenschaften seder Generation denen der Vor- 

eltern find, desto konstanter, d. h. fester begriindet find sie auch, und um- 

gekehrt, je konstanter sie find, desto sicherer ist auch ihre gleichartige 

Vererbung. 

3. Je ahnlicher (homogener) ferner die Eigenschaften der zu paaren- 

den mannkichen und weiblichen Jndividuen sich find, desto sicherer ist auch 

auf ein ihnen gleiches Produkt zu rechnen. 

4. Aus diesen naturgemahen Erscheinungen folgt von selbst, das; 

durch die fernere Verbindung svlcher Thiere, die sich in Folge der Vererbung 

und gleicher Wahl am ahnlichsten find, also auf dem Wege der Jnzucht, 

die vorhandenen Eigenschaften am sichersten dauernd erhalten werden konnen. 

5. Die Scheu vor Verwaudtschaftspaarung ist nicht begriindet; sie ist 

nur abgeleitet aus moralischen Gesichtspunkten beim Menschen und unterstutzt 

Worden durch die schlechten Erfolge unvorsichtiger Paarung an sich schwach- 

licher oder fehlerhafter Thiere, deren Mangel sich natiirlich verdoppeln muhten. 

6. Durch die Paarung von Thieren verschiedener Eigenschaften — 

d. i. die sogenannte Kreuzung — kann zwar ein Produkt erzielt werden. 

welches der beabsichtigten Eigenschaftsmischung im Mittel entspricht; die 

Zahl der moglichen Falle ist aber groher, in denen die gewiinschte Ver- 

mittelung nicht eiutritt, vielmehr gerade schlechte Eigenschaften vorwaltend 

bleiben. 

Noch gewisser ist aber die unsichere weitere Vererbung des aus nicht 

homogener Paarung hervorgegangenen inkonstanten Produkts. 

7. Vvm nachhaltigsten schadlichen Einflnsse ist bei allem Zucht- 

verfahren der nur zu allgcmeiue Wahu, das; bei Kreuzung, uberhaupt bei 

seder Paarung, immer nur die gutcn Eigenschaften sich verbinden und fort- 

erben. Die schlechten thun dies ganz in demselben Verhaltnis;, beide nach 

dem Grade ihrer ncehr oder weniger konstauten Befestignng in den ver- 

bnndenen Thieren. 

8. Hieraus geht die Nvthwendigkeit hervvr, bei seder Paarung eben 

sowvhl die vorhandenen, nicht im Zweck liegcnden Eigenschaften, als die be¬ 

absichtigten (die oft nur allein dem die Zucht leiteudcn Gedanken vor- 

schlvebcn) in ernsten Betracht und in den Ziichtungs-Calcul hineinzuziehcn, 
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9. Der Begriff einer Race liegt nicht in der Reinheit des Blutes 

allcin, sondern and) in dem Gleichbleiben derjenigen Formen mid Eigen- 

schaften, wclche bcstimmten Zwecken entsprechcn. Findet dieses Gleichbleiben 

im Wcge der Bererbnng dnrch mehrere Generativnen hindnrch, ohne wesent- 

liche Abweichung stall, so ist eine Race erst als fest begrundet nnd selbst- 

standig zn betrachten. 

10. Die Erhaltnng einer solchen Race ist alsdann bei nur einiger 

Anfmerksamkeit nnd Verhutung von Abwegen nicht mehr schwierig. Es ist 

sogar ihre Vcrbesserung aus sich selbst unzweifelhaft zu gewartigen, sobald 

mir immer die bestcn 'nnd vollkommensten Jndividuen zur Fortzncht ver- 

wendet werden, indem dadurch in der Masse der 'zu vererbenden Eigen- 

schaften, derm Durchschnitt die neuen Generationen reprasentiren, die guten 

Bestandtheile vermehrt, die mangelhaften vermindert werden. 

11. Fnr bestimmte verschiedene Zuchtzwecke, die sich nach den end- 

lichen Berwendungs- (Gebrauchs-) Zwecken richten, mussen auch eben so viel 

bestimmte Racen vorhanden sein nnd konstant erhalten werden, es sei denn, 

dost man fnr gewisse Gebrauchszwecke erfahrungsmastig dnrch Kreuzung ent- 

sprechende Produkte erhalt, die alsdann aber innerhalb der Race nicht weiter 

fortzuzuchten find." 

„Hinsichtlich der Anwendung dieser Grundsatze aus die Staatsgestnte, 

deren endliches Ziel dahin gehen must, sich selbst entbehrlich zu machen, ist 

zunachst, deren Zweck in Betracht zu ziehen". 

I. Zweck der Hauptgestute ist: 

„a) Die Bcgrundung einer konstanten, vaterlandischen edlen Rein- 

zucht innerhalb der dem verschiedenen Bedurfnisse vorzugsweise 

entsprechenden zwei Hauptracen, einer grosten starken Wagenrace 

und einer geeigneten Reitrace, die sich selbst zu erhalten nnd also 

auch die erforderlichen Hauptbeschaler zu liefern im Stands find, 

b) Gleichzeitige Benutzung dieser Hauptbeschaler, sowie der besten 

Produkte derselben fur die Masse der in den Gestuten vorhan- 

denen und nach Familien gesammelten, in sich zu erganzenden 

grosten starken und bereits veredelten Mutterstuten behufs fernerer 

Erzielung starkknochiger, breiter und dabei gangiger Land- 

beschaler, wie ihrer das Laud zu den verschiedenen gewerblichen 

Zwecken, fur den Handel und die Landesvertheidigung bedarf.“ 

II. Zweck der Landgestute ist: 

„Die Pferdezucht im Lande, insbesondere aber die der kleinen Gruud- 

bcsitzcr, mithin der Masse der im Lande befindlichcn Pferdezuchtcr, durch Auf- 

stellung Vollkvmmen geeigneter Landbeschaler zu heben. Es must dies jedoch 

mit Berucksichtigung der ortlichen Berhaltnisse, des Bodens und der Quali- 

tat des vorhandenen, oder mit der Zeit zu erzielenden Stntenstammes ge- 

schehen, und zwar dergestalt, dast alle Bestrebungen dahin gerichtet bleiben, 
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bent Bebnrfnisse entsprechenbe Familienstamme zu bilben, bie sich in ihren 

Formen unb Eigenschaften moglichst gleich bleiben unb konstant zu vererben 

vermogen." 

„Jn Anwenbung ber vorzuglichsten Mittel, biesen Zweck zu erreichen, 

erhcischt bie Pflicht ber Lanbgestut-Verwaltung: 

a) Solche Distrikte burch sorgfaltige Auswahl ber Beschaler vorzugs- 

weise zu berucksichtigeu, in welcheu bie Pferbezucht, vermoge 

eigenthnmlichcr Bobenverhaltnisse, mit Vortheil getrieben wirb. 

b) Durch Ansprache unb Belehrung hinsichtlich ber Haltung geeig- 

neter Mutterstuteu unb zweckmahiger Erziehung ber Fullen auf 

bie gebachten kleinen Grunbbesitzer, noch mehr wie bisher ge- 

schehen, unermublich einzuwirken unb ihnen mit Rath unb That 

zur Hanb zu gehen. 

o) Ein wachsames Auge auf bie im Laube wirkeuben Deckhengste, 

beren Besitzer bas Gewerbe im Umherziehen betreiben, nach 

Mahgabe ber besfalls bestehenben Lokalvorschriften zu uben. 

d) Auf ben Betrieb unb ben Erfolg ber im Lanbe besinblichen 

Privatgestiite, sowie ber Pferbezucht aller groheren Grunbbesitzer, 

beren Bestrebungen mehr auf bie Zuchtung von Luxuspferben 

gerichtet sinb, mit Aufmerksamkeit zu achten unb bahin zu 

wirken, bas; ebel gezogcne unb geeignete Hengstfullen ber Zucht 

erhalten werben." 

„Die Privatinbustrie in bieser Beziehung anzuregen, ist um 

so wichtiger, als bie Zahl ber von bem Staate gehaltenen 

Lanbbeschaler nur zum geringen Theile (etwa ein Funftel) bas 

Beburfnih zu befriebigen vermag. Wo baher gleichartige ober 

bessere Hengste im Privatbesitz ben Pferbezuchtern unter ange- 

messenen Bebingungen zur Benutzung bargeboten werben, konnen 

bie Lanbbeschaler eingezogen unb so lange auf anberen Punkten 

verwenbet werben, bis man ihrer nirgenb mehr bebarf." 

Der vorstehenbe Entwurf wurbe von ber vstpreuhischen lanbwirthschaft- 

lichen Centralstelle alien Zweigvcreinen zur Begutachtung uberwiesen. Auf 

Grunb ber eingegangenen Ruckauherungen erstattete alsbann ber Central- 

verein unterin 16. Oktober 1849 seinerseits bem Koniql. Oberprasibium ber 

Provinz Prenfzen ein Gutachten liber bie bcabsichtigtc Reorganisation ber 

Staats-Gestlits-Anstaltcn. 

In biesem bem Oberprasibium zur Begutachtung nub Weiterbcforberung 

an bas landwirthschaftliche Ministerinm eingcreichtcn Gutachten heiszt es: 

„Die allgemeine Erkcnntnis; bes klaglichen Znstanbes ber Lanbes-Pfcrbc- 

zncht in Ostprcnhen nub bas Schwankenbe in ber Leitung ber Staats- 

Gestiit-Anstalten flihrten zu einein bebeutcnbcn Kraftanfwanbe seitens ber 

laiibwirthschaftlichen Bereine, um anbere Zustaube herbeiznfnhrcn; ber Erlah 
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bed Miuisteriums dcr Laudwirthschaft, das vecoffentlichte Programm haben 

die Ueberzeugung hervorgcrufen, das; ein verstandiger Weg eingeschlagen 

wird, glcichzeitig in den meisten Gegenden die Ueberzeugung befestigt, dast 

ein irgendwie geeignetes Material. um mit den Staats-Gestut-Bestrebungen 

erfolgreich Hand in Hand geheu zu konnen, kaum vorhanden ift." 

Auf Grand der von den Zweigvereinen gemachten Vorschlage stellte 

der Ccutralverein in seinem Generalbericht vom 16. Oktober 1849 (Jahr- 

biicher 1850 S. 7 ff.) nachstehende Antrage: 

„Das Oberprasidium erlasse an alle Landrathsamter des Regierungs- 

bezirks Kouigsberg den Auftrag, binnen acht Wochen ein Berzeichnih aller 

der Pferdebesitzer nebst genauer Bezeichnung des Wohnorts einzuseuden, die 

Heugste — einerlei ob gute, ob schlechte, besitzen, wenn thunlich mit einer 

Angabe der Grohe derselben. Diese Berichte gelangen abschriftlich zur 

Kenntnih der Gestutsverwaltung und der laudwirthschaftlichen Centralstelle. 

Die Gestutsverwaltung bestimmt hierauf die Reihenfolge, in der im nachsten 

Fruhjahr 4'ine Hengst- und Stnteuschau mit Pramiirung durch den gauzen 

Regierungsbezirk stattfinden wird und theilt dieselbe sechs Wochen vor dem 

ersten Schautage der Centralstelle mit, damit diese die nothigen Ber- 

abredungen mit dem betreffenden Vorstand der Zweigvereine treffen kann. 

An jedem Schanorte tritt die Kommission mit den beiden erwahlten Kom- 

missarien des betreffenden landwirthschaftlichen Zweigvereins zusammen, halt 

die Schau gemeinschaftlich ab und einigt sich uber die kunftig in dem Schau- 

bezirl zu verfolgende Zuchtungsrichtung, die hierfiir geeigneten Privathengste 

werden offentlich im Kreisblatt namhaft gemacht. Nach Abhaltnng aller 

Schautage veroffentlicht die Kommission ihren gemeinsam abgefatzten Bericht 

iiber den Stand der Pferdezucht und ubergiebt dem Ministerium der Land- 

wirthschaft denselben — und ihre, in Folge der gemeinsam erlangten Kennt- 

nih, zu stellenden Antrage." 

„Dem ostpreustischen Centralvereine mustte gestattet werden, die 450 Thlr. 

Schaugelder pro 1849 bis 1850 zuruckznhalten und die Schaugelder pro 

1850 warm ihm bis zum Beginn jener Schautage ebenfalls zu uberweisen, 

anherdem mustteu fur die Kosten der Reise der Kommission ihm eine Summe 

von 300 Thlr. uberwiesen werden. In Zukunft warden durch die Reisen 

der Gestutsbeamten keine auherordentlichen Kosten erwachsen, da die Schau¬ 

tage mit der Stuteneonsignation zusammeufielen, die Kvmmissarien dcr land¬ 

wirthschaftlichen Zweigvereine werden die Sache, als in ihrem Vereinsbereich 

licgend, als Ehrensache ohne Vergiitigung ubernehmen." 

„Dics unsere Auffassuug des Wcges, dcr eingeschlagen werden must, 

wenn der laudivirthschaftliche Ccutralverein mit der Gestutsverwaltung erfolg- 

reich Hand in Hand wirken und unserer Landespferdezucht eine bessere 

Zukunft anbahnen svll, was dann weiter in der so wichtigen Sache Noth 
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thut, wild fic() der Schaucommission tin niichsten Fruhjahr, wenn sie das 

Land dereist, gewisz vvr Angen stellen." 

,,Was sich uns aber jetzt schon als ein Weg zur baldigen sichern 

Erreichung des Zieles, das iin Entwurf dcs Programms fiir die Stants- 

Gestnt-Anstalten gesteckt ist, namlich die Entbehrlichmachung der Landgestntc, 

anfdrangt, das erlaubcn tvir mis fiiemit schon jetzt hoherer Prufung ergebenst 

zu unterbreiten:" 

„I. 1. In den Staatsgcstuten werden nnr die werthvollsten Beschaler 

bcibehalten, denn nnr diese lvhnen die bedeutenden Unkosten, 

die sie in den Gestnten gewisi jahrlich verursachen. Diese werden 

auf die oben vorgeschlagene Weise anf Stationen vertheilt, wo 

sich das Bedurfnisi dazu bietet, und zu svlchen werden sich auch 

leicht Stationshalter sinden." 

„2. Besitzer von solchen Beschalern, die nach dem Gutachten der 

aus dem Gestutsbeamten und 2 Mitgliedern des landwirthschaft- 

lichen Vereins gebildeten Kommission fur brauchbar erachtet 

Worden, erhalien entweder einen Theil des Kaufpreises, oder 

einen jahrlichen Zuschntz von 20 bis 50 Thlr. aus Staats- 

mitteln, wenn dieselben sich gewissen Verpflichtungen unb Kon- 

trvlen unterziehen. Dahin gehort z. B. Konsignation der zu 

deckenden Stuten durch die Kommission, Anwesenheit des Hengstes 

am Stationsorte wahrend einer viermonatlichen Deckzeit zu 

einer bestimmten Tagesstunde, Fiihrung eines vorschriftsmasiigen 

Deckregi sters, Nachweis der erzeugten Fallen, Bestimmung 

der Hohe des Deckgeldes, etwa von 20 Sgr. bis 2 Thlr., eine 

festgesetzte reichliche Futterung wahrend der Deckzeit rc. Dadurch 

kann es der Staat erlangen, das; er mit denselben Mitteln 

das Land vielleicht mit einer dreifachen Anzahl von tauglichen 

Beschalern vcrsorgt. Allmahlich konnten die Zuschussc verringert 

werden und zuletzt ganz wegfallen." 

„3. Die Kosten der Landgcstute, die hicrnach bald entbehrlich werden, 

werden zu dicsen Zuschiissen verwandt. Die Hanptgestute konnen 

eine grvsiere Anzahl Stntcn halten und stellen die nun meistens 

eutbcyrlichcn jnngen Hengste im Alter von 1 bis 2 Jahren zur 

Versteigcrung. In gleicher Weise und unter glcichen Bedingungen 

lverden die Laudbeschaler nllinalig in die Hiinde von Privat- 

besitzern dcrjenigen Gegcndeu hiniibergcflihrt, fur derm Pferde- 

schlag sie geeignet find. Pferdeziichtern der Provinz, welche die 

Hcngste crsteheu and sich verpflichteu, dieselben nnter den in 

Nr. 2 vorgcschlageilen Bedingnngcn eine Reihe von Jahren 

decken zn lassen, lvird die Halfte dcs Kaufpreises crlassen, wenn 

nach denl Urthcil der crwahntcn Kommission die Stationirung 
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dcs Hengstes vortheilhaft fur die Landespferdezucht ist. Sie 

mussten den Erlah ganz oder theilweise nachzahlen, weun sie 

von ihren Verpflichtnngen fruher oder spater entbunden zu sein 

wiinschen." 

„4. Wo die Anzohl der brauchboren Mutterstuten nicht sehr zahl- 

reich ist, werden die Kvnigl. Landbeschaler, bis hinreichende 

Privathengste vorhanden, auch einzeln noch fernerhin auf Station 

gegeben, aber unter erleichterndcn Bedingungen fur die Stations- 

halter, namentlich in Betreff der Garantie des Sprunggeldes." 

„5. Wo sich keine Gntsbesitzer finden, die eine Station zu haben 

wiinschen, sich jedoch das Bediirfnih eines Beschalers fiir die 

bauerlichen Wirthe herausstellt, werden auch in Bauerdorfern in 

gemietheten Stallen Stationen errichtet, diese aber wohl nur 

von 2 Hengsten wit Gestutsknecht und von den landmirthschaft- 

lichen Vereinen beaufsichtigt." 

„II. Der grotzte Mangel ist erwiesen vorhanden in einem Pferdeschlage 

von vielseitigem Gebrauch, d. h. von Pferden mit Substanz in Knochen- 

stiirke, Fundament und Grohe in Verbindung mit der Beweglichkeit und den 

edlen Formen, die das Blut gewahrt. Um die Substanz zu tragen, muh 

aber das gehorige Fatter vorhanden sein, dergleichen Gegenden sinden sich 

in Ostpreuhen, sie find durch Vermittelung der landwirthschaftlichen Vereine 

zu ermitteln und festzustellen. In diesen Gegenden etablire man bleibend 

durch stationirte Hengste praktisch die Grundsatze der Zuchtung; zunachst also 

durch Halbbluthengste englischer Zucht, in folgender Weise:" 

„1. In den landwirthschaftlichen Vereinen treten Gesellschaften zu- 

sammen oder einzelne qrohere Grundbesitzer offeriren ein Kavi- 

tal von 3- bis 600 Thlr." 

„2. Eine gleiche Summe giebt die Gestutsverwaltung." 

„3. Fur diese Summe wird durch die Konigl. Gestutsverwaltung 

allein, oder mit Betheiligung der Jnteressenten, ein Hengst von 

oben bezeichneter Qualitat, mit den nothwendigen Garantien der 

Abstammung in England oder auf dem Kontinent gekauft." 

„4. Der Hengst wird bei einem Grundbesitzer aufgestellt. Derselbe 

ubernimmt gegen eine kontraktlich festgestellte Entschadigung den 

Unterhalt und die Verpslegung des Hengstes und empfangt das 

Deckgeld, dessen Hohe vorher gleichfalls bestimmt ist. Gewinn 

und Verlust bei diesem gemeinsamen Unternehmen theilen die 

Jnteressenten nach Grosie ihrer Kapitalsbetheiligung." 

„Vortheile fur das Gouvernenient: 

a) Es kann sich in einer Gegeud ein den Grundsatzen des Pro- 

gramms entsprechender Pferdestamm mit der Zeit konstant 

ausbilden, da ein Wechsel der Hengste seltener vorkommt. 
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b) Der Hengst ist das gauze Jahr hindurch zu gebrauchen, es 

werden mehr Stuten tragend werden, der Landwirth, der 

mil den Stuten arbeitet, ohne welche Bedingung eine 

Pfcrdezucht liberhaupt nicht rentabel durchzufiihren ist, kann 

sich besser dazu einrichten, da die Erhaltnng auf der Weide 

nur Nebenbedingungen find und in den meisten Fallen bei 

einem schweren Pferdeschlage nicht vortheilhaft sein wurde. 

Die Fohlen fallen nach Beqnemlichkeit im Winter und im 

Sommer. 

c) Der Unterhalt des Hengstes wird auf jeden Fall durch 

Vermittelung des Privaten dem Gouvernement weniger kosten. 

ll) Die Staatsunterstiitzung und der Staatszweck einigen sich mit 

dem Privatinteresse in einem gemeinsamen, Beiden vortheil- 

haften Ziele in gleicher Betheiligung, zu gleichen Juteressen, 

in gleichen Gewinnen und gleichen Verlusten. 

e) Die Nachzucht des Hengstes ist in allen seinen Folgen in 

seiner Descendenz zu ubersehen, und durch diese Einsicht werden 

dann praktische Erfahrungen liber Pferdezucht zur Anschauung 

der Zlichter kommen und ein fruchtbringendes Jnteresse und 

eine lebendige Betheiligung dabei hervorrufen." 

„Wenn sich in einer Gegend und im Bereiche eines landwirthschaft- 

lichen Zweigvcreines eine solche Betheiligung an einer verbesserten Pfcrde¬ 

zucht durch dargebrachte Geldopfer und sorgfaltige Ernahrung und Auf- 

zucht der Fohlen bethatigt, so ware es angemessen, wenn solchen Pferde- 

zuchtcrn, grohen und kleinen, aus den Remontedepots werthvolle Zuchtstuten 

fur die Selbstkosten des Staatcs unter Garantie der Erhaltnng liberlassen 

wlirden, denn das Aufbrauchen von werthvollen Zuchtstuten in der Armee 

ist eine indirekte Verschleuderung des Nationalvermogens." 

Nnterm 6. Juli 1850 richtete sodann das Ministerium in dicser An- 

gelegeuheit nachstehendes Rundschreiben an die landwirthschaftlichen Central- 

Bereine: 

„Nachdem die Mehrzahl der landwirthschaftlichen Bereine sich mit dem, 

von dem unterzeichneten Ministerium in dem Cirkular-Erlasse vom 18. Marz 

v. I. entwickclten Ansichtcn liber die Landespferdezucht und die Einwirkung 

der Landcs-Gestnte anf dieselbe im Wesentlichen einverstanden erklart und 

ihre Bereitwilligkeit zu erkenncn gcgeben hat, im Sinne der am Schlusse 

jenes Erlasses gemachtcn Vorschlagc zur Fvrderung jencr Zucht fur die 

moglichst zwcckinasjige Verwendung der vom Staate dazu gewahrten Land- 

bcschalcr mitlvirken zu wollen, so halt das unterzeichnete Ministerium, im 

Einverstandnih nut dem dariiber vernommcilen Kvniglichcn Laudes-Oekonomie- 

Kolleginm, es an der Zeit, der Cache nahcr zu tretcn und vorbehaltlich 

der weiteren Beschlnhuahme liber das dem Erlassc vom 18. Mcirz v. I. 
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rathung dcs Landes-Oekonomie-Collegiums noch unterliegende Zuchtungs- 
Programm znnachst die Art nnd Weise zu bezeichnen, in welcher die Wirk- 
samkeit der landwirthschaftlichcn Vereine da, wo die ortlichen Verhaltnisse 
es zulassen, schon fur die nachstbevorstehende Beschalperiode ins Leben 
tretcn konnte." 

„Jn dem Erlasse vom 18. Marz v. I. ist bereits damns hingewiesen 
worden, das; die Zahl der vom Staate gehaltenen Landbeschaler kaum aus- 
rcicht, den fiinften Theil des Bedarfs an Zuchthengsten im ganzen Lande 
zu decken. Sollen jene Landbeschaler daher zur wahrhaften Forderung und 
Berbesserung der Landespferdezucht dienen, so wird man sie im wohlver- 
standenen Jnteresse des ganzen Landes, nicht etwa gleichmahig unter alle 
Distrikte und Kreise desselben vertheilen, sondern sie vielmehr vorzugsweise 
nnr in solchen Gegenden verwenden mnssen, welche sich vermoge ihrer eigcn- 
thumlichen Boden- re. Verhaltnisse znr Pferdezucht am meisten eignen, und 
in denen mithin letztere wahrhaft mit Vortheil betrieben werden kann. Da, 
wo der Landmann sein Ackerpferd billiger auf dem Markte kauft, als es ihn 
kosten wlirde, wenn er es selbst zuchtete, kann der Betrieb der Pferdezucht 
in der Regel weder als nutzlich erscheinen, noch anzurathen sein." 

„Jndessen fuhrt eine zweckmatzigere Vertheilnng der Landbeschaler allein 
noch nicht zu dem erwunschten Ziel. Soll dieses erreicht werden, so ist ein- 
leuchtend server erforderlich, das; diesen edleren Zuchthengsten auch nnr gute, 
zur Veredelung der Zucht geeignete Stuten zugefuhrt werden. Fruherhin 
wurde dies durch die Seitens der Kiiniglichen Gestutsbeamten geubte amt- 
liche Konsignation der Stuten erzielt. Seitdem abcr diese Mahregel, Weil 
sie als eine lastige Bevormundung angefochten ward, in den meisten Lan- 
destheilen, — mit Ausnahme allein des Bezirks der Littauischen Landge- 
stut-Marstalle, in welchen sie, wenn gleich sehr mangelhaft, noch fortbesteht —, 
auher Anwendung gekommen ist, wurde die Einwirkung der Landgestut-An- 
stalten auf die Landespferdezucht eine einseitige und in vielem Betracht un- 
sichere bleiben, wenn nicht die Pferdezuchter selbst, in ihrem eigcnen wohl- 
verstandenen Jnteresse, fur die Auswahl geeigneter, dem Zweck entsprechender 
Zuchtstuten Sorge tragen sollten." 

„Das Ministerium hat bereits in dem Erlasse vom 18. Marz v. I. 
die landwirthschaftlichen Vereine aufgefordert, die Gestnts-Verwaltung in den 
vorstehend angedeuteten beiden Beziehungen zu unterstutzen und mit dersel- 
ben mvglichst iiberall Hand in Hand zu gehen; es kommt dem Ministerium 
gegenwartig darauf an, sich nber die Wahl und Anwendung der hierzu er- 
fordcrlichen Mittel mit den Vereinen zu verstlindigen." 

„Das entworfcne Zuchtungs-Programm stellt als Grundsatz auf, datz, 
um danernde Erfolge in der Landespferdezucht zu erzielen, nothwendig da- 
hin gestrebt werden musse: 
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fur die verschiedenen Jntercssen der Landwirthschaft, der Gewerbe 
uud der Armce, je nach Verhaltnih des Bodens und der lokalen 
Bedurfuisse, moglichst entsprechende Pferdeschlage zu schaffen und 
solche in ihrcn wunschenswerthen Eigeuschaften zu befestigen, d. h. 
constant zu machen." 

„Nur auf diescm, von den praktischen Englandern langst betretenen 
Wcge kaun die LandeSpferdezucht auch bei uns, im Verhaltnih zum Boden- 
werth nachhaltig reutiren, denn der Kaufer wird die Distrikte bald zu finden 
wiffeu, wo er gerade diejenige Waare antrifft, welche er sucht." 

„Wenn wir aber auch in Auschung des zu erstrebenden Zieles Eng¬ 
land zum Vorbilde nehmen konnen, so werden doch die von uns zu er- 
greifenden Mittel nothwendig unseren eigenthumlicheu Verhaltnissen angepaht 
werden musseu. Es wiirde irrig sein, zu glauben, dah es auch uns, 
wenigstcns in naher Zukunft, gelingen musse, ebenso allgemein und ebenso 
vortreffliche Pferde wie in England zu ziichten, und uberhaupt in der Thier- 
zucht gleich Grohes, wie es dort geschieht, zu leisten." 

„Wer dies vermeint, beachtet nicht, das; unsere Zustande andere, als 
die englischen find, dah uns die Bedingungen, welche das dort Erreichbare 
schaffen — insularische Lage, Kapital, Klima, allgemeiner Wohlstand und 
dadurch geforderte praktische Einsicht — theils ganz, theils mehr oder 
weniger mangeln, das; seder Erdstrich, nach Mahgabe seiner Beschaffenheit, 
einen gewissen Grad der Produktionsfahigkeit nicht zu uberschreiten vermag, 
und das; die Thiergattungen, wie die Pflanzen, unter verandertem Klima, 
Nahrung und Behandlung, naturgemah sich anders gestalten." 

„Wir werden uns daher im allgemeiuen mit einer akklimatisirten vater- 
laudischen Zucht begnugen uud danach trachten mussen, dieselbe zu allen 
Gebrauchszwecken so weit als moglich zu vervollkommnen, was allein da¬ 
durch zu erreichen ist, weun nur das Bollkommenste der Gattung immer 
wieder zur Zucht benutzt wird. Unser Bedurfnih an Pferden wird auf 
diesem Wege am dauerndsten gesichert sein, das sonst auf den Ankauf aus- 
landischer Pferde verwandte Geld im Lnnde bleiben und, die vaterlandische 
Zucht immer mehr zu einer voltkommenen und unabhangigen heranreifen." 

„Mit Hiilfe der Landbeschaler, welche in den Staatsgestuten in den 
drei Haustt-Kategorien: 

starker Wagenschlag, 
leichter Wagen- oder starker Reitschlag, 
leichter Reitschlag, 

konstant geziichtet werden und deshalb vorzugsweise befahigt stud, die Landes- 
pferdezucht nicht uur nachhaltig zu vcredeln, sondern auch zu verbessern, wird 
dcm obcu augegebcueu Zwecke am Erfolgreichstcn nachgestrebt werden, weun 
kousegueut daflir Sorge getrageu wird, das; die geeignete bessere Saat auch 
stets auf den gccigneten bcssereil Bvdcn fallc, wenn also vor Allem seitens 
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der Landgestuts-Anstaltcn nur diejenigen Gegenden mit Hengsten besetzt werden, 
in welchen sich das beste und genugend ausreichende Zuchtmaterial, besonders 
in den Handen dcr zahlreicheren kleineren Grundbesitzer besindet." 

„Jn einzelnen Theilen der Monarchic hat die Verwaltung, smveit fie 
eS vcnnochtc, dicsen Wcg bereits beschritten und erzielt dort gunstigere Er- 
fvlge. Da ihr aber die Auswahl der Stuten nicht mehr zusteht, so entbehrt 
sic das wesentlichste Mittel, die Landespferdezucht sicher und bleibend zu 
heben. Hier ist es nun, wo die landwirthschaftlichen Bereine ungemein viel 
lcisten konnen, wenn sie da, wo die Pferdezucht als Wirthschaftszweig selbst 
fur kleinere Besitzer rationell geboten ist und mit Vortheil betrieben werden 
kann, ihre anregende Thcitigkeit auch diesem fur das Gesammt-Vaterland so 
wichtigen Zweige der Landeskultur mit Eifer zuwenden." 

„Der geeignete Weg hierzu wurde nach der Ansicht des Ministeriums 
folgcnder sein: 

1. Zunachst find die einzelnen, der Pferdezucht besonders gunstigen 
Distrikte zu ermitteln, in welchen einer der vorerwahnten Stuten- 
schlage wenigstens vorwaltend erkennbar ist. Es steht zu er- 
warten, das; diese Distrikte hauptsachlich da zu finden sein werden, 
wo bereits seit langerer Zeit gute Hengste wirksam gewesen find. 
Die landwirthschaftlichen Vereine werden es sich zur Aufgabe zu 
stellen haben, in diesen Distrikten unter den Grundbesitzern durch 
freie Uebereinkunft engere Zuchtvereine, und zwar von einem 
Umfange zn bilden, das; in einem solchen Vereine mindestens 
100 und hochstens 250 Mutterstuten vorhanden find. Bei der 
Bestimmung des geographischen Umfanges wird vornehmlich 
darauf zu achten sein, dah die in dem Vereinsbezirke wohnenden 
Pferdezuchter die in demselben zu errichtende Beschal-Station 
moglichst bequem erreichen konnen. 

2. Die Stutenbesitzer, welche sich einem solchen Vereine anschliehen, 
unterwerfen sich dadurch der Bedingung, das; ein Ausschuh von 
Sachverstandigen, welche der Zuchtverein erwahlt, bei einer im 
Herbst abzuhaltenden Schau alle im Bezirke vorhandenen, zur 
Zucht geeigneten Stuten konsignire." 

„Es wird zweckmahig sein, zu dieser Konsignation einen Land- 
gestust-Beamten desjenigen Gestuts-Verwaltungs-Bereiches zuzu- 
ziehen, zu welchem der Distrikt gehort." 

Bei der Konsignation selbst wird zu beachten sein: 
a) der Schlag, welchen man mit dem vorhandenen Materiale zu 

verbessern, resp. zu erzielen beabsichtigt; 
b) die Gesundheit der Mutterpferde und also die Beseitigung 

otter dersenigen Stuten, welche mit Krankheiten der Augen 
12 
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oder mit solchen Knochenfehlern behaftet find, die sich durch 

Vererbung fortpslauzen und den Gebrauch hemmen. 

Diese Herbstschau wird in jedem Jcihre zu wiederholen sein, 

nm die Nus- und Einrangirung zu iiberwachen. 

3. Jeder der zu einem Zuchtvereine verbundenen Zuchter verpflichtet 

sich, diejeuigen seiner Mutterpferde, welche sich bewahrt haben, 

moglichst zu konserviren und fiir ein jedes derselben, zu dessen 

tiinstigem Ersatz, wenigstens ein gutes Stutfullen bis zum vier- 

ten Jahre aufzuziehen. Wer solcher Ersatzfiillen demiiachst uicht 

fiir sich selbst bedarf, bleibt zwar zu ihrem Verkaufe befugt, er 

must aber jedem der ubrigen Mitglieder des Vereins ein Vor- 

kaufsrecht daran zugestehen, damit die Moglichkeit, den Stuten- 

stamm des Landgestiits stets aus sich selbst zu erganzen, erleich- 

tert werde. 

Den landwirthschaftlicheu Vereinen wird emhfohlen, aus die 

Forderung dieser Masiregeln durch Pramien, Verleihung von 

freien Dectscheinen, besonders fur Stuten, welche in einem und 

demselben Besitz mehrere gute Fohlen gebracht haben u, s. w. 

moglichst hiuzuwirken. 

4. Der Verein ermittelt ferner denjenigen Ort seines Bezirkes, an 

welchem die Hengste am Zweckmahigsten aufgestellt werden konnen 

und macht dariiber dem Vorsteher des betreffenden Landgestuts 

Vorschlage. Bei dieser Ermitteluug ist vorzugsweise zu beachten: 

а) die Lage der Station, welche moglichst im Mittelpunkte der 

vereinigten Ortschaften sein muh; 

d) ein geniigender, abgesonderter und verschliehbarer Stallraum 

stir die Hengste; 

o) das erforderliche Uuterkommen fur den Gestutswarter; 

б) die Zuverlassigkeit des Stationshalters, welcher nach eiuer, von 

dem Landgestuts-Vorsteher ihm zu ertheilenden Jnstruktion, 

das Beschal-Geschaft uberhaupt und den Gestutswarter beauf- 

sichtigen und die Beschallisten fuhren soll. Von der moglichst 

sorgsamen Wahl des Stations-Aufsehers und von dem durch 

ihn gesicherten ordnungsmahigen Betriebe des Veschalgeschafts 

hangt wesentlich der gedeihliche Erfvlg desselben ab. 

5. Der Verein sendet svdanu einige von ihm zu erwahlende Sach- 

verstandige nach dem betreffenden Landgestiits-Depot, um sich 

mit km Vorsteher desselben, unter Vorlcgung der aufgeuomme- 

uen Stutcu-Stammlisten, sowohl liber den entsprechenden Schlag, 

als liber die Zahl der bent Zuchtbezirle zu gewahrendcn Deck- 

hengste zu verstaudigcn. Die Depots-Vorsteher stud angewiesen, 

den babci auSgcsprvchencu Wiinschcu des Zuchtvercins nachzu- 
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kommcn, so weit es die Umstande und namentlich die Bedurf- 
nisse aiiderer Gegenden des Beschal-Bezirks irgend gestatten. 
Als Maszstab fur die zu gewahrende Zahl von Hengsten wird 
fcstgcl,alien werden, das; fur je funfzig Stuten immer ein Hengst 
erforderlich und moglichst zu gewahren ist. Auch wird die Ge- 
stuts-Verwaltung gern darauf Bedacht nehmen, datz die fur einen 
solchen Zuchtbezirk einmal ausgewahlten Deckhengste, demselben 
womoglich auch alljahrlich zur Deckzeit wieder gestellt, und bei 
ihrem Abgange aus demselben Schlage wieder ersetzt werden. 

Bei der Vertheilung der Hengste unter mehrere Bezirke wird 
iibrigens denjenigen Bezirken, welche mehr als zwei Hengste be- 
schaftigen, vor denjenigen, welche nur dieser geringsten Zahl be- 
durfen, um deshalb der Vorzug zu geben sein, Weil eine 
grohere Zahl von Hengsten eine zweckmahigere Auswahl fur 
die Paarung gestattet und also fur die Zucht uberhaupt vor- 
theilhafter erscheint." 

„Jndem das Ministerium vorstehende Borschlage den landwirthschaft- 
lichen Vereinen zur Erwagung giebt, fordert dasselbe diejenigen Spezial- 
Vereine, welche darauf einzugehen geneigt find, hiedurch auf, sobald als 
moglich die zu dem Eude erforderlichen Schritte zu thun, sich daruber mit 
den von diesem Erlasse benachrichtigten Gestuts-Vorstehern in Verbindung zu 
setzen, auherdem aber moglichst bald den betreffenden landwirthschaftlichen 
Central-Vereinen ihres Bezirks von den getroffenen Einleitungen Anzeige 
zu machen, damit auf diesem Wege das Ministerium und das Landes- 
Oekonomie-Kollegium von dem Erfolge des gegenwartigen Erlasses Kennt- 
nih erhalten." 

Unterm 12. Februar 1858 theilte das Landes-Oekonomie-Kol- 
legium dem Centralvereinsvorstaude ein an die Hauptverwaltung des Ver- 
eius Westpreuhischer Laudwirthe gerichtetes Schreiben, in Betreff der wiinschens- 
werthen Bildung bauerlicher Stutenvereine, zur Kenntnihnahme und 
Beachtung mit. 

In diesem Schreiben sprach sich das Landes-Oekonomie-Kollegium wie 
folgt aus: 

„Es hat sich mehr und mehr herausgestellt, das; die Stuten- 
Pramicn bei dem der Gerechtigkeit entsprechenden Priuzip der Vertheilung 
uber das gauze Land, in eine Menge kleiner Vetrage zerfallcn, welche bei 
ihrer sporadischen Zuerkennnug, mcist dem Zufall uberlassen, dem beabsichtigten 
Zwecke in ihrer Wirkung nur sehr unbefriedigend entsprechen." 

„Dagegen hat sich iiberall da, wo im Gefolge und Sinne der Cirkular- 
Vcrfugung des Kvniglichcn Ministeriums fur landwirthschaftliche Angelegen- 
hciten vom 6. Juli 1850 Zuchtvereine gebildet Worden find, bestimmtere 
Aussicht alls Erfolg fiir Hebung der Pferdezucht gezcigt, indem die Zu- 

12* 
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sammenstellung moglichst gleichcirtiger Stuten, die bereitwilligst gewahrte Ve- 

nutzung entsprechender Beschaler fur dieselben, die Weiterbenutzung der Pro¬ 

duce solcher Zucht innerhalb des Vereins und der eingefiihrte geordnete 

und konsequente Zuchtbetrieb, eine Verbesserung und Konsolidirung des 

vorhaudenen Pferdeschlages, mit einiger Sicherheit erwarten lassen." 

„Zur Aufmunterung solcher offenbar nutzlicher bauerlicher Zuchtvereine 

wird der disponible Zuchtstuten-Pramienfonds jedenfalls mehr und mehr mit 

herangezogen werden mussen, Weil der Effekt hier sichtbarer und sicherer tft, 

als bet dem bisherigen Vertheilungsmodus." 

„Unter diesen Umstanden kann nur gewunscht werden, das; sich solche 

Zuchtvereine, deren gegenwartig schon eine namhafte Zahl bestehen, immer 

mehr und so auch im dortigen Vereinsbereiche, bilden mogen." 

„Das Vorhandensein eines Landbeschaler-Marstalls und die Mitwirkung 

des Landgestuts-Vorstandes find hiebei wesentlich forbernbe Momente fur 

den dortigen Bezirk." 

Nachdem am 19. Dezember 1857 und am 13. Juli 1862 durch 

Ministerial-Erlasse die Bestimmungen uber die Errichtung von Pferde- 

zuchtvereinen wiederholt geregelt bezw. umgestaltet Worden warm, wurden 

diese Bestimmungen durch Erlaf; des Ministers fur die landwirthschaftlichen 

Angelegenheiten, Herrn von Selchow, unterm 13. April 1870 neu geregelt. 

Dieser Erlatz hat folgenden Wortlaut: 

„Die mittelst der Ministerial-Erlasse vom 19. Dezember 1857, 

13. Juli 1862 und 12. Januar 1869 verosfentlichten Bestimmungen uber 

die Errichtung von Pferdezucht-Vereinen haben einer Revision und erfahrungs- 

maszig begrundeter Abanderungen bedurft." 

„Demgemah werden (im Anhang Anlage XIII) unter: 

a) die allgemeinen Bestimmungen uber die Bildung solcher Zucht- 

Vereine, 

b) das Schema einer Konstituirungs-Urkunde, 

o) und cl) die Schemata einer Schuld-Urkunde 

in revidirter Fassung zur Kenntnif; des betheiligten Publikums mit dem 

Bemerken gebracht, dah nach Jnhalt obiger Anlagen bei alien neu eiu- 

gehenden Antragen, welche behufs Grundung eines Vereins die Nachsnchung 

der Staatshilfe bei Beschasfung eines Deckhengstes bezwecken, verfahren 

werden wird." 

„Jn die Konstituirungs-Verhandlung (AnlageXIIIL) find Abanderungen 

anfgenommen, welche uber deu Umfang des Vereins, die Normirung der 

Sprunggeldcr, die Benntzung der Zuchthengste zunachst das selbststandige 

Ermessen der Genossenschaft walten, und darin eine Anrcgung zur zahl- 

reichcren Bildnng von Vcreincn erwarten lassen. Die Bewilligung der 

Staatshilfe zum Ankauf von Znchthengsten wird sich im Jnteresse der 

Landespferdezncht cuts die Prufung der Gemeinnutzigkcit des Unternehmens 
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mid) den Vorschlagcn der Genossenschaft in jedem einzelnen Falle beschranken. 
Anch soll den Vereinen, um ihnen die oft schwierige und kostspielige Auf- 
snchnng eincs zur Zucht geeigneten Hengstes zu erleichtern, sortan nach 
Inhalt dcs 2. Abschnitts der allgemeinen Bestimmungen (Anlage A) eine 
AuSwahl ans der jiingsten Remontirnng der Landgestuts-Stalle gestattet 
werdcn." 

„Jn der Anlage 0 ist der Entwurf der auszustellenden Schuld-Urkunde 
bcigefugt, um bci Aufnahme der Konstituirungs-Verhandlung dem gewahlten 
Vercins-Vorstande den Umfang der gegen den Staat einzugehenden Schuld- 
verpflichtung im Voraus erkennbar zu machen." 

„Die Bildnng never Vereine durch Bewilligung zinsfreier und raten- 
weise zuruckzahlbarer Darlehne, durch eine gleichartige Kreditirung der Kauf- 
gelder bei Hengst-Ankaufen zu unterstiitzen, werde ich auch ferner gerne deceit 
sein, svweit es die mir fur diesen Zweck zur Verfugung stehenden Mittel 
gestatten." 

„Die sammtlichen Koniglichen Regierungen und Landdrosteien, sowie die 
Vorstande der landwirthschaftlichen Central- und Hauptvereine und der nicht 
centralisirten landwirthschaftlichen Vereine und Pferdezucht-Vereine werden 
hiermit beauftragt, diesen Bestimmungen in den Amts- und Kreisblattern 
resp., wenn der Staatskasse keine Kosten dadurch erwachsen, in ihren litterarischen 
Vereins-Organen eine moglichst weite Verbreitung zu verschasfen." 

Die allgemeinen Bestimmungen uber die Bildung von 
Pserdezucht-Vereinen, das Schema einer Konstituirungs-Urkunde 
und die Schemata uber Schuldurkunden find im „Anhang" dieser 
Schrift als Anlagen XIIIA bis D abgedruckt. 

Von der auf Grund dieser noch gegenwartig geltenden Bestimmungen 
errichteten Vereine waren am Schlusse des Jahres 1893, nach den vom 
landwirthschaftlichen Ministerium herausgegebenen landwirthschaftlichen statisti- 
schen Beitragen, in Ost- und Westpreutzen (eine gesonderte Angabe fur die 
beiden betheiligten Provinzen bezw. fur die Centralvereinsbezirke liegt nicht 
vor) 31 Pferdezuchtvereine mit 31 Beschalern vorhanden. — Autzerdem find 
96 Beschaler verwendet warden, welche in den Besitz der Vereine liber- 
gegangen resp. verendet oder unbrauchbar geworden find. 

Zur Priimiirung von Mutterstuten im bauerlichen Besitz wurden 
fruher den Zweigvereinen unmittelbar und dann dem Centralverein jahrlich 
450 Thaler iiberwiesen, welche Summe durch Bermittelung der Zweigvereine 
Verwendung sand. Die erste von der Kommission des landwirthschaftlichen 
Vereins in Konigsberg am 11. September 1846 entworfene Pramiirungs- 
ordnung enthalt fvlgende Vorschriften: 

„Von der Konkurrenz schlichen unbedingt aus: 
1. Augenfehler, insofern sie nicht erweislich ans auheren Ver- 

letzungen entstanden find. 
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2. Hnsenhacke, Spatt, Schaale. 
3. Tiefruckigkeit bei jungen Stuten, insofern sie augenscheinlich aus 

mangelhafter Formation der Ruckenwirbelsaule oder aus Schwache 
der Muskeln entstanden ist. Bei alteren Staten, die viel gear- 
beitet und zugleich Fiillen gezogen haben, schlieht dieser Fehler 
nicht unbedingt aus. 

4. Auhergewohnlich fehlerhafter Gang, z. B. Kreuzen hinten 
und vorne. 

Alle anderen geringeren Makel und Fehler konnen die Konkurrenz wie 
natiirlich erschwercn, schlichen jedoch nicht unbedingt aus. 

Von einer zu pramiirenden Zuchtstute wird mindestens verlangt/ 
1. gesunde Augen, 
2. regelmasziger Gang, wobei eine durch ciuhere Ursache entstandene 

Lahmung Nachsicht sindet, (z. B. abgestohene Hufte.) 
3. verhaltnihmahig starkes Fundament, 
4. moglichst tiefer Brustkasten, guter Rucken, starkes Becken. 

Grohe und gute Gestalt find wunschenswerthe Eigenschaften, konnen 
jedoch anderweitig erhebliche Mangel nicht beschonigen oder verdecken. 

Bei gleich guten Stuten erhalt diejenige den Vorzug, die sich schon 
durch ihre Nachzucht bewahrt hat. 

Es sind 70 Thaler fur diesen Bezirk ausgesetzt, davon werden Pramien 
gebildet 3 a 10 Thlr 30 Thlr. 

20 a 2 -  40 - 

70 Thlr. 
Die Empfanger verpflichten sich, im nachsten Jahr die pramiirten 

Stuten bei Koniglichen Hengsten a 2 Thaler oder bei renommirten Privat- 
Hengsten decken zu lassen und dieses einem der Kommissarien im kunftigen 
Fruhjahr nachzuweiscn." 

Die Pramiirung bauerlicher Mutterstuten sand im Jahre 1853 nicht 
statt, weil der Verwaltungsrath zu der Ueberzeugung gelangt war, dah der 
bis dahin hierzu ausgesetzte Fonds nicht mehr nutzbringend verwendet werden 
konne. Es waren einzelnen Vereinen, aus ausdrucklichen Wunsch, jene 
Pramien uberwicsen Worden, dieselben find aber in den meisten Fallen nicht 
zur Vertheilung gekommen, da es sich spnter herausstellte, dah es doch an 
Bcwerbern hierzu fehlte. So blieb das bereits bcwilligte Geld nutzlos bei 
den Vorstanden der Vercine liegen und war nur durch oftere Monitorien 
wiedcrzuerlangen, wahrend den Behorden gcgcnuber die verlangte Rechnung- 
legnng unmoglich wurde. 

Es gab sich jedoch von Nencm der Wunsch nach diesen Pramien kund, 
und der Venvaltungsrath beauftragte den Centralvereinsvorstand am 24. April 
1854, die Bctvilligung der Staatsbcihilfe zur Pramiirung von bauerlichen 
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9)iiittcv|tutcit in £)i'f)C bon 450 ^(jciteni nicht nut fitc bn§ Iiutfenbc, fonbevit 

mich fiir bos vorhergegangene Jahr zu beantragen. 

Auf Antrag bes oberliinbischen Vereins praktischer Lanb< 

wirthe zu Pr. Hollanb beschloh bie Generalversammlnng des Central- 

vercinS sobann am 15. Miirz 1857, bie kiinftige Berwenbung ber Stuten- 

prSmiengclber zum Ankauf von Hengsten zu beantragen, welchem Antrage 

jcboch nicht nachgegeben wurbe. 

In ber Gencralversammlnng am 16. Juli 1858 bezeichnete ber Haupt- 

vorsteher General-Lanbschaftsrath Richter bie Angelegenheit ber ,.Stuten- 

pramiirnng" als eine wichtige Vorlage unb beutete barauf hin, bah bieselbe bis 

jctzt an Jnteresselosigkeit gescheitert sei. Seit zwei Jahren warm keine Pramien 

bcansprncht unb bewilligt worben unb in friiherer Zeit wohl einzelnen Ver- 

einen bcrgleichen iiberwiesen; aber ein specieller Nachweis ber Verwenbnng 

sei fast niemals zu erlangen gewesen. Es ware aber ein solcher nicht nur 

burchaus erforberlich, sonbern es wiirbe auch bie Gewahrung ber Pramien 

in Zukunft hauptsachlich hiervon abhangig gemacht. Die Centralstelle sei 

baburch oftmals in bie unangenehmste Lage gekonimen unb komie uberhaupt 

nicht ben Zweigvereinen biese Pramien aufbringen, insofern nicht bas 

Bebiirfnih hiernach aus ihrer Mitte hervorgehe. Dennoch erschiene 

es — im Hinblick auf ben fast riberall sich kunbgebenben Aufschwung ber 

Pferbezucht — wunschenswerth, fiir bas ncichste Jahr nicht nur bie friiher 

gewahrte Summe von 450 Thalern, sonbern 1000 Thaler zu biesem Zwecke 

zu beantragen. Diese Pramien konnten aber immer nur unter benjenigen 

Vereinen repartirt werben, welche sich wirklich hierbei zu betheiligen wiinschten 

unb rechtzeitig bie geeigneten Antrage stellten. 

Im weiteren Verlanf ber Debatte brachte sobann ber Hauptvorsteher 

nachstehenben an ben Vorstanb bes lanbwirthschaftlichen Centralvereins fiir 

Littauen unb Masuren unterm 5. April 1858 gerichteten Erlaf; bes lanb- 

wirthschaftlichen Ministers, Herrn von Manteuffel, zur Verlesung, aus 

welchem hervorgehe, bah ber Kommission bet ber Pramiirung keine enge 

Schranke gezogen, sonbern ein ziemlich freier Spielraum gelassen sei. 

Dieser Ministerial-Erlah lautet: 

„Dem lanbwirthschaftlichen Centralvereine fiir Littauen ist zur Ge- 

wiihrung von Pramien fiir bie Zuchtung guter Mutterstnten im laufenben 

Jahre ein Znschuh aus Staatsmitteln im Betrage von „Eintausenb Thalern" 

bewilligt worben, welcher gegen eine auf bie General-Stantskasse lantenbe 

Qnittnng bes Vorstanbes bei ber Negierungs-Hauptkasse zu Gumbinnen er- 

hoben werben kann." 

„Bei Verwenbnng ber bisher zur Vertheilung von Stntenpramien iiber- 

ivicsenen Gclber hat sich im Allgemeinen ergeben, bah biese scheinbar zweck- 

miihige Mahregcl mehr ober weniger hinter bem bavon zu erwartcnben Er- 

fvlge zuriickgeblieben ist, unb biirfte bie Ursache bieser Erscheinung vorzugs- 
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weise bavin zu suchen fern, datz die Beurtheilimg der Gute und Vrauch- 

bavkeil der betreffenden Stuten sich in der Regel auf das Aeuhere derselben 

beschrankt hat. Der Mangelhaftigkeit dieses Ergebnisses wird hoffentlich 

dadurch abgeholfen werden, datz kiiiiftig die Staatspramien kleineren Grund- 

eigenthumern K. fur derm als hierzu geeignet angesprochene Zuchtstuten nur 

unter besouderer Beriicksichtigung ihrer gleichzeitig vorzufuhrenden Fohlen, 

wie dies bereits durch eine Verfugung des Ministeriums des Jnnern vom 

28. Februar 1846 empfohlen Worden ist, gewahrt werden, und zwar nach 

folgenden Kategorien:" 

„I. an Stuten mit ihren 1—14/r Jahr alien, selbstgezogenen 

Fohlen beiderlei Geschlechts, 

wobei zugleich die richtige Wahl und gute Vererbung des Hengstes, sowie 

die zweckentsprechende Futterung und Haltuug des Fohlens in Betracht zu 

nehmen ist; 

II. an Stuten mit ihrem 3—Z^jahrigen Fohlen eigener Zucht, 

wobei die Haltung und Entwickelung des Fohlens viel starker als bei der 

ersten Kategorie hervortritt; 

HI. an 5—6jahrige, selbstgezogene Stuten mit ihren ersten 

Fohlen eigener Zucht. 

Bei Ausfuhrung dieser Matzregel wird dem Vereine zwar fur jetzt 

uberlassen, die zur Verfugung gestellten Mittel zwischen die drei Kategorien 

unter Bestimmung der an die Erwerbung zu knupfenden naheren Bedingungen 

beliebig zu vertheilen, doch find hierbei unter allen Umstanden folgende 

Punkte in Betracht zu nehmen: 

a) Die Beschaffenheit des Fohlens bedingt vorzugsweise den Pramien- 

auspruch der Stute. 

b) Der bei Zuerkennung des Preises anzulegende Matzstab ist nur 

ein relativer und miissen hiernach die besten der vorgestellten 

Stuten und resp. derm Fohlen berucksichtigt und die ausgesetzten 

Pramien moglichst zur Vertheilung gebracht werden. 

c) Sollte eine Stute vor dem Schautermine erkrankt oder mit Tode 

abgegangen sein und nur ihr Fohlen gestellt werden konnen, dies 

jedoch dem zu machenden Anspruche vollstandig genugen, so kann 

der Eigenthumer ausnahmsweise die Pramie, welche wahrscheinlich 

seiner Stute zuerkaunt Worden sein wurde, erhalten." 

„Dem Vereine blcibt es selbstredend uberlassen, sich dieser ganzen Mah- 

regel betreffs der selbst beschafftcn Mittel anzuschlichen oder aber letztere in 

einer andcreu Richtung, uamcutlich zur Pramiirung von Hengsten, zwei- 

jahrigen Fohlen u. s. w. zu verwendcn." 
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„Bei bcv bis spatestens Ende des Jahres erwarteten Berichterstattung 
betrcffs der Verwendung der iiberwiesenen Summe wird auch eine Aeuherung 
ubcr die stattgefundene Beachtung der vorstehend gegebenen Bestimmungen 
eutgcgeugeschen." 

Die Generalversammlung beschlotz, der Centralstelle den Auftrag zu 
erthcileir, 

a) „ wegen Bewilligung von 1000 Thalern zu Stutenpramien fur 
das nachste Jahr, welche allerdings nur auf diejenigen Zweig- 
vereine zu repartiren seien, in denen das Bedurfnitz nach der- 
gleichen Pramen sich durch rechtzeitige Antrage ausspreche" vor- 
stellig zu werden und 

b) „zur Bildung von Verbanden wegen Ankaufes geeigneter Hengste 
aufzufordern". 

Der Antrag auf Bewilligung von 1000 Thlr. wurde vom Minister 
rinm abgelehnt, dagegen 450 Thr. zu Stutenpramien pro 1859 uberwiesew 
Den einzelnen sich darum bewerbenden Zweigvereinen wurden Pramien- 
betrage bis zu 70 Thlr. bewilligt. 

In der Generalversammlung am 17. December 1863 theilte der 
Hauptvorsteher mit, dah die Erfolge der Pramiirung guter bauerlicher 
Zuchtstuten hinter den Erwartungen insofern zuruckgeblieben warm, als die 
Theilnahme von Konkurrenten nicht die gewunschte und eine wesentlich 
bessere Haltung der Pferde seitens ihrer Besitzer im Allgemeineu nicht 
sichtbar sei. 

Im Jahre 1864 participirten an den zur Pramiirung von Mutter- 
stuten ausgesetzten 450 Thlr. 11 Vereine, so dah schon wegen der Gering- 
sugigkeit der auf den einzelnen Verein entfallenden Pramiensumme von 
grohen Erfolgen nicht die Rede sein konnte. Wir finden deun auch an den 
Stutenschauen geruhmt, dah dieselben von indirektem Nutzen find, weil fie 
die Aufmerksamkeit des kleinen Besitzers aut die Thatigkeit der Vereine hin- 
lenken und als ein nicht unwichtiges Hilfsmittel fur diesen Zweck zu be- 
trachten find, abgesehen von ihrem unbestreitbaren Eigeninteresse. 

Im Jahre 1866 wurde der Pramienfonds auf 550 Thlr. erhoht, 
welche auf 13 Stutenschauen zur Vertheilung gelangten. 

Ein von dem Konigl. Landstallmeister Herrn von Dasset gestellter 
Antrag, die Stutenschauen mehr als bisher zu centralisiren, „damit durch Be- 
willigling groherer Mittel auf einen Platz, und durch die Vereiuigung zahl- 
reichen Materials ein groszerer Jmpuls gegeben werde," wurde vom 
Verwaltungsrath in der Sitzung am 28. Oktober 1868 abgelehnt, 
hauptsachlich wohl deshalb, Weil man befurchtete, das; bei Bildung zu grosser 
Schnubezirke die Stuteu aus den dem Schauorte zu weit entfernt gelegenen 
Ortschaften dann garnicht auf der Schau erscheinen wurden. 
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In der G eneralversamm lung des Centralvereins am 

15. Dezember 1869 gelangte jedoch der vorstehende ernent eingebrachte 

Antrag des Herrn von Dassel zur Annahme, und es wurde beschlossen, 

datz jahrlich drei Stntenschauen, 1870 in Tapiau, Wormditt und Allen- 

stein, 1871 in Konigsberg, Bartenstein und Osterode stattfinden sollten. 

Beschlossen wurde ferner, dasi die Centralstelle die vbigen Schau- 

bezirke abgrenzen solle, dasz es aber auch auherhalb dieser Bezirke liegenden 

Vereinen freistehen solle, sich denselben anzuschliesien. „Als die General- 

versammlung diesen Antrag annahm, that sie es" — wie in Nr. 42 der 

„Konigsberger Land- und forstwirthschaftlichen Zeitung" vom 28. Oktvber 

1871 ausgefiihrt wird — „wohl nur, um damit zu zeigen, dah sie nichts 

unversucht lassen wolle, der Angelegenheit neue und zweckmasiige Seiten ab- 

zugewinnen oder wenigstens den Vorschlagen des Sachverstandigen der 

Staatsregierung entgegenzukommen, viclleicht auch, um der letzteren durch 

das Experiment den Gegenbeweis zu liefern. Die Generalversammlung des- 

avouirte damit das Gutachten des Verwaltungsrathes, welcher sich am 

28. Oktober 1868 gegen die projektirte Nenerung erAart hatte. Alles, 

was die Gegner der projektirten Aenderung vvrhersagten, ist jetzt in mehr 

als gefurchtetem Mahe eingetroffen. In keiner der sechs Stntenschauen, 

welche in den verflossenen beiden Jahren abgehalten Worden find, war trotz 

der hvhen Pramien das ausgestellte Material nach Zahl und Giite den ver- 

mehrten Anstrcngnngen entsprechend." 

In der Generalversammlung am 17. Dezember 1871 wurde 

beschlossen, den fruher und bis zum Jahre 1869 ublichen Modus der Ver- 

theilung der Stutenpramiengelder wieder aufzunehmen und je nach Bedurf- 

nih wieder eine griiszere Zahl von Schauorten im Bezirk zu etabliren. 

Jin Jahre 1872 fanden zwolf mehr oder minder gut beschickte Stuten- 

schanen statt, auf welchen Staatspramien im Betrage von zusammen 

750 Thaler zur Vertheilung gelangten. 

Ein Antrag des Pferdezucht-Vereins der Provinz Preuhen, 

diese Pramiirung ganz in seine Hand zu legen, d. h. auf die Staatspramien- 

gelder zu seinen Gunsten zu verzichten, wurde abgelehnt. 

Im Jahre 1873 traten zehn landwirthschaftliche Zweigvereine des 

Centralvereins zusammen, um in Rastenburg eine landwirthschaftliche 

Ausstellung zu veranstalten, zu welchem Unternehmen der Centralverein 

eine Beihilfe von 400 Thlr. bcwilligte. 

Sicben der bci der Rastenburger Ausstellung betheiligten Zweigvereine 

hatten beantragt, die auf sie treffcnde Quote dem Ausstcllungs-Komits in 

Rastenburg zu libenveiscn, um dvrt eine grosiere Stutenschau zu ermog- 

lichcn. Ilach longer eingehender Debattc wurde in Folge der iiblen Er- 

fahrungeu, welche man bei der friiher versnchsweise eingefuhrten Centra- 



187 

{jjiituut der Stntenschauen gemacht hatte, vom Verwaltungsrath am 

17. April 1873 beschlvssen: 

1. „Die Rastenburger Schau ist bei Repartition der zu erwartenden 

Stutenpramieusumme nicht besonders zu berucksichtigen, d. h. 

nicht vor den anderen konkurrirenden Vereinen zu bevorzugen." 

2. „Die an der Stutenpramie participirenden Vereine haben nicht 

das Recht, die auf fie treffende Quote nach anderen, auherhalb 

ihres Bezirks belegenen Schauorten zu uberweisen, sondern find 

verbunden, die Stntenschauen innerhalb des Vereinsbezirks ab- 

zuhalten." 

Es wurde bei dem Beschlutz a<1 2 damns hingewiesen, datz die Aus- 

ubung dieses Rechts sonst zu der als unzweckmatzig erkannten Centralisation 

der Stntenschauen fuhren konnte. 

Znr Pramiirung guter Mutterstuten und besonders quali- 

fizirter Privatzuchthengste, welche letztere sich jedoch nicht ausschlietzlich 

im bauerlichen Besitz befinden diirfen, uberwies der Herr Minister fur die 

landwirthschaftlichen Angelegenheiten dem Centralverein fur das Jahr 1875 

den Betrag von 6000 Mark. Bei der Berwendung dieser Summe sollte 

nach folgenden, von der Kommission zur Forderung der Landes- 

pferdezucht aufgestellten Grundziigen verfahren werden: 

„1. Die vom landwirthschaftlichen Ministerium zu ertheilenden Gelder 

find den landwirthschaftlichen Central- und Hauptvereinen zu uberweisen, um 

Zersplitterung und Verzettelung der Gelder zu vermeiden und eine moglichst 

zweckmahig stattfindende Vertheilnng herbeizufiihren. 

2. Die Hohe der den einzelnen Provinzen zu gebenden Gelder richtet 

sich nach dem Umfange der Zuchtung in den verschiedenen Provinzen. 

3. Der einem Centralvereine unterstellte Distrikt ist von den Central- 

vereinen unter Zuziehung des betreffenden Landgestuts-Dirigenten in ver- 

schiedene einzelne Pramiirungsbezirke einzutheilen, ebenso die Vertheilung 

der Pramiirungsgelder auf diese Pramiirungsbezirke. 

4. Die Pramiirungs-Kommission besteht: fur den ganzen Umfang 

des dem Centralverein unterstellten Distrikts aus einem Prases und dem be¬ 

treffenden Landgestuts-Dirigenten. Diesen treten in den verschiedenen Pra- 

miirungs-Bezirken stir je ein oder mehrere Pramiirungs-Bezirke Lokal-Preis- 

richter zu. Ein Rotzarzt als technischer Beirath ohne Stimme. In den 

Gcgenden, wo vorwiegend Soldatenpferde geziichtet werden, ein Kavallerie- 

Osfizier. 

Der Prases und die Lokal-Preisrichter nebst Stellvertretern gehen 

durch freie Wahl in den Central- oder Filial-Vereinen aus den Pferdezucht- 

Sektionen hervor. Sie werden auf eine mindestens dreijahrige Zeitdauer 

gcwahlt. Im Behinderungsfalle vertritt der Landesgestuts - Dirigent 

den Prases. 
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5. Die Pramiirung erstreckt sich in der Regel: 
a) auf ein- und zweijahrige Stutsullen, 
b) drei- nnd vierjahrige bedeckte Stuten, 
c) Diet- und fiinfjahrige Stuten mit Fullen und wieder gedeckt. 

Die um eine Pramie sich bewerbenden Pferde durfen nur in dem Be- 
zirke, wo der Ziichter ansassig ist, auftreten. Jst der Zuchter in mehreren 
Bezirken ansassig, nur in dem, wo das Pferd steht. Mit einer als drei- 
bis funfjahrig erhaltenen Pramie find diese pramiirten Stuten von weiterer 
Pramiirung ausgeschlossen (im Jnteresse der Zuchtung zur Beseitigung der 
sogenannten Wauderthiere). Nach lokalen Bedurfnissen konnen auch altere 
Stuten mit Fullen zugelassen werden. 

Autzer der Gute ist bei den Jahrlings-Stutfullen namentlich die ratio- 
nelle Aufzucht (Bewegung, gutes, nicht mastendes Futter, gute Haltung der 
Hufe) siwi Ertheilung der Pramie zu berucksichtigen. Bei den dreijahrigen 
und alteren Stuten find die verschiedenen Schlage: 

a) schwerer Reit- und Wagenschlag, 
b) leichter Reitschlag, 
c) Ackerschlag, 
d) Lastzugschlag, 

zu berucksichtigen. 
Der Zuchtwerth der Stuten stir obige Schlage giebt in erster Linie 

die Norm zur Pramiirung ab. 
Die Hohe, sowie die Zahl der in einem Pramiirungs-Bezirke zu ver- 

theilenden Pramien ist von der Pramiirungs-Kommission fur den Bezirk 
festzustellen. 

6. Die Pramiirungs-Bezirke find nicht zu klein zu bemessen, Weil 
durch eine grohere Betheiligung mehr Verstandnih durch Vergleichung der 
Pramiirungs-Pferde, ein weitgehender Meinungsaustausch, gegenseitige Be- 
lehrung, eine grohere Aufmunterung geweckt wird. Sie durfen jedoch nicht 
svlche Ausdehnung haben, datz dadurch den sich um Pramien Bewerbenden 
das Erscheinen mit jnngem Zuchtmaterial zu sehr erschwert wird. 

7 a) Die Pramiirung von Hengsten ist lediglich auf solche zu be- 
schranken, welche zum Decken aufgesiellt und zum offentlichen Gebrauch aus- 
geboten find. 

b) Bei der Pramiirung von Hengsten ist der Staatsregierung ein 
maszgebeuder Einfluh vorzlibehalten, sowohl in Beziehung auf die Pramiirungs- 
gruudsatze als die Zusammcnsetzung der Kvmmissivn." 

In der Berwaltungsraths-Sitzung am 5. November 1876 
wurdc die Zusammenlcgung der Stutenschauen mit den Lokal- 
schauen zur Pramiirung von Riudvieh beschlossen. 

Die erste Vertheilnug der Pramicngelder auf die einzeluen Pramiirungs- 
Bezirke wurdc auf Grund eiuer Zusammenstellung der in den lctzteren vox- 
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Tinitbencn, von Koniglichen Landbeschalern und Vereinshengsten gedeckten 
Stnten vorgcnommen. so dntz ungefahr der Betrag von 1 Mk. fur jede der- 
artige Stute auf die Pramiirungsbezirke entfiel. 

Jin Jahre 1875 fanden in sechs Pramiirungsbezirken Stutenschauen statt; 
fur das Jahr 1876 erhohte der Herr Minister die Staatssubvention zur 
Pramiirung gnter Mutterstuten und besonders geeigneter Privatzuchthengste um 
3000 Mk., also von 6000 auf 9000 Mk. Der Minister bemerkte dabei, datz 
diese Mehrbewilligung als eine extraordinare Beihilfe zu betrachten sei, deren 
Weitcrgcwahrung stir die Zukunft davon abhange, wie die Betheiligung an 
den Schauen und deren Erfolg ausfalle. Die landwirthschaftlichen Zweig- 
vereine warden daher aufoefordert, Alles aufzubieten, um die Besitzer guter 
Mutterstuten zu einer recht reichlichen Beschickung der Schauen zu veran- 
lassen nnd dadurch die weitere Erlangnng dieser erhohten Pramiirungssumme 
zu ermoglichen, welche bei ungeniigender Betheiligung doch fur die Zukunft 
leicht wieder verloren gehen konnte. 

Ueber die Beschickung der in den Jahren 1875 bis 1893 ab- 
gehaltenen Schauen znr Pramiirung von Pferdezuchtmaterial 
und uber die Pramiirungs-Resultate giebt die im „Anhang" dieser 
Schrift als Anlage XIV abgedruckte Uebersicht Auskunft. 

Die auf Seite 187 ff. mitgetheilten „Grundziige der Pramiirung 
von Pferdezuchtmaterial erfuhren, auf Beschlutz der 8. Generalversamm- 
lung vom 23. November 1881 und durch Ministerial-Erlas; vom 11. Mai 1889 
verschiedene Aenderungen, welche sich namentlich darauf bezogen, datz Hengste 
von der Pramiirung aus Staatsmitteln ausgeschlossen wurden, 
dah der Lastzugschlag fur den hiesigen Bezirk in Fortfall kam, 
nnd dah StaatsprLmien nur fur solche Pferdegattungen gewahrt 
werden durfen, welche sich zur Zucht von Soldatenpferden eignen. 

Diese abgeanderten noch heute Geltung habenden Grundziige der 
Pramiirung von Pferdezuchtmaterial find dieser Schrift im „ An h a n g " als 
Anlage XV beigefugt. 

Der Ausbildung don Schmieden im Hufbeschlage scheint verhaltnih- 
mahig erst in neuerer Zeit eine grohere Fursorge zugewendet Worden zu sein. 

Im November 1866 erlieh Herr Landstallmeister von Dassel in 
der „Land- und forstwirthschaftlichen Zeitung" folgende Bekanntmachung: 

„Jm Jahre 1864 wurde von Trakehnen ein Schmied-Geselle (der 
Meister war ein sehr bejahrter Mann) in die Lehrschmiede des Grafen Einsiedel 
auf Milkel bei Bautzen und demnachst in die Lehrschmiede des Koniglichen 
Ober-Marstalles nach Berlin geschickt, um den euglischen Hufbeschlag und 
die Bearbeitung der Hufe zu erlernen. Nunmehr ist auch der alte Meister 
durch einen geschickten und intelligenten jnngen Meister ersetzt, der zu gleichem 
Zwecke nach Berlin geschickt und mit lobendem Anerkenntnih in der Beschlags- 
knnst entlasscn wurde." 
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„Bei ber grohen Vernachlassigung, welcher ber Hufbeschlug in hiesiger 

Provinz ziemlich allgemein unterliegt, mache ich die lanbwirthschaftlichen 

Vcreine unb Privatcn barauf aufmerksam, bah geschickten, strebsamen unb 

lehrbegierigen Schmicbcn in ber Trakehner Schniiebe gern Gelegenheit ge- 

boten werben soil, sich in biesem Fache auszubilben. Der Zeitraum von 

14 Tagcn wirb bet gcwanbten Lenten vollstanbig ausreichenb sein, bie 

nothige Ausbilbung zu erlcmgen. Das Lehrgelb ist auf 5 Thlr. an ben 

Meister festgesetzt; eine gleiche Summe wirb bie Aufnahme unb Bekiistigung 

im Gasthofe in Anspruch nehmen". 

Unter Bezugnahme auf vorstehenbe Bekanntmachung bes Herrn 

von Dassel richtete bie Ostpreuhischc lanbwirthschaftliche Central- 

stelle nnterm 26. August 1869 ein Runbschreiben an bie Borstanbe ber 

Zweigvereine, in welchem wieberholt bekannt gegeben wurbe, bah in ber 

Trakehner Schmiebe burch ben Schmiebemeister Brosow Unterweisung im 

englischen Hufbeschlage gegeben wirb. In Trakehnen habe sich burch mehr- 

jahrige Anwenbung bes englischen Hufbeschlages bei sammtlichen 260 Arbeits- 

pferben nicht allein eine eklatant bessere Konservirung ber Beine ge- 

zeigt, sonbern auch ergcben, bah Huflahmen, Streichen ber Fesseln, 

Ausbrechen ber Hufe, selbst Berlieren ober Abreihen ber Eisen 

wahrenb bes Gebrauchs fast nie mehr vorkommen, auch burch 

Benutzung ber Schraubstollen bas Abnehmen ber Eisen behnfs 

Scharfens berselben im Winter ganzlich vermieben werbe. 

Bei bem reichhaktigen Material, welches in Trakehnen stets behufs 

Bearbeitung znr Berfugung steht, unb sich einschliehlich ber Behanblung ber 

Hufe von Fohlen unb Gestutspferben an keinem anberen Orte in so um- 

fassenbem Mahe vereinigt finben burfte, reichte nach ber Ansicht bes Herrn 

von Dassel ein 14tagiger Kursus aus, um technisch vorgebilbete geschickte 

Schmiebe in ber Beschlagskunst auszubilben. Die Kosten betrugen (neben 

eigeuem Unterhalt) nur 5 Thaler Lehrgelb an ben Schmiebemeister Brosow. 

Zur Beschaffung ber nothigen Werkzeuge unb Mobelle, sowie zur Angabe 

ber Quellen zum Bezug besten Hufstabeisens wurbe Gelegenheit geboten. 

Am 12. April 1887 wurbe eine unter Beihilfe unb Mitwirkung bes 

Centralvereins begrunbete Hufbeschlag-Lehrschmiede in Pr. Hollanb 

eroffnet. In biescr Lehrschmiebe, welche gleichzeitig acht Zoglinge aufnehmen 

kaun, ist Schmieben Gelegenheit geboten, sich im Hufbeschlage unb in ber 

Hufpflcge grunbliche Kcnntnisse unb Fertigkeiten zu erwerben. Die Kurse, 

bercn jahrlich vier stattfinben, baueru je brei Monate. Nur im Falle bes 

Nachweiscs einer schou vorher erlangten tiichtigeu praktischen Ausbilbung 

kann bie Dauer bes Kursus auf 14 Tage beschraukt werben. 

Eine zwcite Hufbeschlag-Lehrschmiede wurbe unter Mitwirkung 

bes Centralvereins in Wchlau crrichtet unb am 5. Mai 1890 eroffnet. 



— 191 — 

Bcidcn Hufbeschlag-Lehrschmieden ist buret) den Hern, Regieruugs- 

prasideutcn die Befiignitz znr Ansstellung von Attesten liber die Befahigung 

z„r AuSubuug des Hnfbcschlagzewerbes ertheilt Worden. 
In dcr Hufbeschlag-Lehrschmiede in Pr. Holland find seit 

ilircr Errichtnng iin Jahre 1887 in 13 Lehrlursen 57 Hufbeschlagschmiede, in 

ber Hnfbcschlag-Lehrschiniede in Wehlau seit ihrer Errichtnng im 

Jahre 1890 in 10 Lehrlursen 25 Lehrschmiede, zusammen also in 23 Lehr- 

knrsen 82 Hufbeschlag-Lehrschmiede ausgebildet worden. 

So giinstig die Resultate dieser Lehrschmieden, was die Hebnng des 

Hnfbcschlags anlangt, in den betheiligten sachverstandigen bezw. landwirth- 

schaftlichen Kreiscn benrtheilt werden, so bleibt doch sehr zu wunschen, datz 

die Zahl dcr an den Lehrlursen theilnehmenden Schmiede eine grotzere ware 

Der Grand hierfur durfte darin liegen, datz die meisten jungen 

Schmiede das nach § 30a der Gewerbeordnung vom 1. Juki 1883 und 

nach dem Gesetz, betreffend den Betrieb des Hufbeschlag-Gewerbes, vom 

18. Juni 1884, znr Ausubung des Hufbeschlag-Gewerbes erforder- 

liche Prnfungszeugnitz nicht an einer der Hnfbeschlag - Lehrschmieden zu 

erlangen snchen, sondern es vorziehen, dieses Prnfungszeugnitz von einer znr 

Ertheilung desselben nach dem obengenannten Gesetz vom 18. Juni 1884 

gleichfalls berechtigten Jnnung oder einer Prufungskommission zu erlangen, 

wcil den Schmieden dadurch weniger Kosten erwachsen, als der Besuch 

einer Lehrschmiede verursacht. Autzerdem werden nach dem Urtheil Sach- 

verstandiger auch von den Jnnungen and Prufnngs-Kommissionen geringere 

Anforderungen an die Kenntnisse und Fertigkeiten der zu Prufenden gestellt 

als dies an den Lehrschmieden der Fall ist. 

Auf den am 29. Mai 1891 und am 29. Mai 1894 in Pr. Holland 

stattgehabten Bezirksschauen zurPramiirung vonRinvieh und Pferdezucht- 

material warden Konkurrenzschmieden von Hufeisen veranstaltet, an 

welchen sich 30 bezw. 35 Hufbeschlag-Schmiede betheiligten. Auf der 

letzteren 1894 veranstalteten Schau fanden drei Preisbewerbe statt, und 

zwar erster Preisbewerb: „das Schmieden eines gewohnlichen Vordereisens 

mit Falz in zwei Hitzen in einer Zeit von 8 Minuten", zweiter Preisbe¬ 

werb: „ Schmieden eines gewohnlichen Hintereisens mit Falz und Stollen 

in einer Zeit von 10 Minuten" und dritter Preisbewerb: „Beschlag ge- 

slinder und kranker Hufe ohne Zeitbeschranlung". Die Gewandtheit und 

Sicherheit der Arbeiten — es wurden Vordereisen in 2—53/4, Hintereisen 

in 3—7 Minuten angefertigt — machte den bestcn Eindruck. Bei der 

Pramiirnng, und zwar bei Anfertigung von Border- und Hintereisen lam im 

Allgemcinen das Punktirsystem znr Anwendung; die 6 ersten Schmiede, d. h. 

dicjcnigcn, welchen die meisten Pnnkte zuerkannt waren, hatten alsdann noch 

einen Wettbeschlag kranker Hufe auszufuhren, wobei auf Zeit keine Rucksicht 

genommen wurde. 
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Die Generalversammlung des Centralvereins, welche am 27. Juni 1846 

stattfand, beschaftigte sich unter Anderem mit der Frage: 

„Ware es nicht an der Zeit, dah der Staat das Geeig- 

nete zur Hebung der Rindviehzucht thate, und zwar auf Kosten 

der Landgestute, da auch dem kleineren Besitzer jetzt mehr denn 

fruher durch die von Privatleuten gehaltenen Beschaler seine Pferde- 

zucht zu verbessern, die Mittel gegeben find?" 

Herr v. Schlemmer-Keimkallen fuhrte zur Begrundung dieses An- 

trages aus: 

„Das Jnteresse fur die Aufzucht von guten Pferden hat sich in der 

Provinz so eingeburgert, und die guten Zuchtpferde find meiner Ansicht 

nach jetzt deceits so zahlreich in den Privatgestiiten zu finden, das; die 

Fortentwickelung unserer Pferdezucht fortan vom Staate den Privateu uber- 

lassen werden kann; dagegen wiirde es von grotzer Wichtigkeit fur Hebung 

der Landeskultur sein, wenn diese Mittel in ahnlicher Weise der Rindvieh- 

zucht zugewandt wurden und in Zukunft statt der Landgestute Staats- 

Rindviehstamme gehalten warden, deren junge, vorziigliche Anzucht im 

Lande zur Veredelung der Rindviehzucht vertheilt wurde." 

Herr Papendieck-Liep halt es fur genugend, „wenn die mit der zu 

errichtenden Lehranstalt in Verbindung tretende Wirthschaft es iibernehme, 

allmalig die besferen einheimischen und fremden Rindviehstamme zu priifen." 

Herr Siegfried-Kirschnehnen fuhrt aus, dah in der Frage zwei 

Tendenzen zu liegen scheinen, die Eine gehe auf Beschrankung der Land¬ 

gestute, und die andere auf Hebung der Rindviehzucht durch den Staat. So 

viel die Erstere fur sich habe, so wenig verdiene die letztere Unterstutzung. 

Die Frage, ob der Staat direkt auf Hebung der Rindviehzucht einwirken 

solle, sei unendlich oft erortert, und das Endresultat sei immer gewesen: 

„Baut nur Futter und die Rindviehzucht wird sich von selbst heben"; was 

die Einfuhrung fremder Rassen anbelangt, so halte er fie fur uberflussig; 

wir hcitten gute Rassen. 

Herr Baron v. Sanden-Toussainen weist darauf hin, dah der Staat 

nur dann einzelne Gewerbszweige mit Recht fordernd in eigenen Betrieb 

nehmen konne, wenn das allgemeine Jnteresse dies, wie es bei der Pferde¬ 

zucht fruher aus politischen Grunden der Fall war, dringend erfordere. 

Man diirfe sich nicht verhehlen, das; zur Zeit der Einrichtung der Remonte- 

depots dnrchgreifcnde Matzregeln zur Beschaffung tuchtiger Dienstpferde fur 

die Armee nothwendig warm. Die Rindviehzucht ist einfacher und konne 

daher fuglich der Privatindustrie iiberlassen bleiben. Eine neue Bevor- 

mundung sei hier uberfliissig. 

Herr Oberrcgiernngsrath Graf zu Eulenburg-Wicken halt es fur 

durchaus ungecignet, in der vorgeschlagenen Weise Staatsmittel zur Hebung 

der Rindviehzucht zu verwcnden, „will der einzelne Landwirth nur priifen 
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fo crfcimt cv bold, too es seiner Rindviehzucht fehlt. Die Magd kann ihn 
iiber den Milchertrag seiner Kiihe belehren, das Gebot des Fleischers liber 
den Mastnngswerth, und dem ernsten Willcn werden die Mittel zur Ver- 
besserung des mangelhaftcn Viehstapels nicht zu fern liegen. Bei den 
Pferden ist aber die Prufnng nnd also anch der Fortschritt schwieriger, des- 
l,alb anch hier eine direkte Verwcndnng von Staatsmitteln am geeig- 
neten Orb" 

Der Vorsitzende, Herr Staatsminister von Schon, erklarte nach 
Schins; der Debatte, ohne eine Abstimmung vorznnehmen, die Sache fiir er- 
ledigt, indcm er bemerkt, das; anf diesem Wege keine Verwendnng zur 
Hebnng der Rindviehzucht durch Staatsmittel zu wunschen sei. 

Dieselbe Generalversammlung des Centralvereins beschaftigte sich 
noch mil den Fragen: 

„Jst die Einflihrung fremder Rindviehstamme in Ostpreuhen 
Bedurfnih?" und 

„Dnrch welche allgemeine Maszregeln ist die Rindviehzucht in 
Ostpreutzen am wirksamsten zu heben?" 

Wenu anch die Versammlung im Allgemeinen der Ansicht war, das; 
Ostpreuhen gute Rindviehstanime besitzt, so erscheine es doch von hohem 
Jnteresse, durch Sammlung von Notizen liber die Milchertrage der ver- 
schiedenen Stamme, in Hvhe- und Niederungswirthschaften, bei Stall- 
futterung und freiem Weidegang, sowie durch damit Hand in Hand gehende 
Bcmerkungen iiber den Werth des taglich per Kopf verwendeten Fntters, 
sich allgemein ein sicheres Urtheil iiber den Werth der einzelnen Stamme 
in den verschiedenen Oertlichkeiten zu verschaffen, und wurde dieser Gegen- 
stand der Forschung der Zweigvereine dringend empfohlen. 

Kennzeichnend fiir die Stellung, welche die Rindviehhaltung damals 
als „nothwendiges Uebel" im Betriebe der Landwirthschaft einnahm, ist 
folgende der Generalversammlung vorliegende Frage: 

„Wieviel Kraftfutter muh man auszer dem Ernahrungsfutter in 
ostpreuhischen Wirthschaftsverhaltnissen dem Nutzvieh geben, um 
moglichst wohlfeilen und moglichst kraftigcn Dung zu produziren?" 

Da die Zeit zur griindlichen Berhai:dlung dieser umfassenden Frage 
zu beschrankt war, indem die Versammlung die im Garten des Versamm- 
lungs-Lokals ausgestellten Ackcrgerathe zn besichtigen wiinschte, so wurde die¬ 
selbe zur Berathung in den Sitzungen der Zweigvereine gelasseu. 

Aus der Formulirung der vorstehend mitgetheilten Frage geht hervor, 
dah damals nicht die Futterverwerthung durch Hervorbringung von 
Erzcugnissen der Nindviehhaltnng iin Vordergrund des Jnteresses stand, 
sondcrn die allerdiilgs gleichfalls, aber nach den, den hentigen Verhaltnissen 
entsprechenden Anschanungen erst in zweiter Linie in Betracht kommende 
billigc Dungererzeugung. 

13 
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Am 13. September 1852 bcschlos; der Verwaltungsrath, das; der 
Ccntralverein sich mit 1000 Thalern bci einem Aktienunternehmen zur 
Einfuhrnng von Allgauer Vieh betbeiligen solle, zn welchem Unter- 
nehmen anf Anrcgung des Konigsberger Vereins bereits 1200 Thaler ge- 
zeichnet Worden waren. 

Jm Fruhjahr 1853 warden von diesem Unternehmen durch Vermitte- 
lung des Negierungsraths Reuning in Dresden 19 tragende Star- 
ken nnd 3 jnnge Stiere der Allgauer Rasse nach Ostpreuhen eingefuhrt 
mid ain 13. Juni 1853 in Auktion verkanft. 

Dieselbe ergab folgcndes Resultat: 

19 tragende Starken wurden bezahlt mit  2204 Thlr. 
3 jnnge Stiere „ „ „   388 

Gesammterlos: 2592 Thlr. 
Der Ankauf der Thiere hatte gekostet 

1293 Thlr. 17 Sgr. — Pf. 
Dazu: 

der Transport  918 ,, 21 
Futterkosten  36 .. 27 
Nebenkosten  19 16 
Zinsen nnd Stempel bei der 

Konigl. Bank .... 15 „ 15 
znsammen: 2284 Thlr. 7 Sgr. — Pf. 

Es stellte sich also ein Ueberschutz von 307 Thlr. 23 Sgr., oder von 
2 Thlr. 22 Sgr. pro Aktie heraus. 

In Folge dieses glinstigen Ergebnisses beauftragte der Verwaltnngs- 
rath die Centralstelle am 22. Oktobcr 1853, mit der Vorbereitung eines 
zweiten Transports Allgauer Viehs nach ihrem Ermessen vorzugehen. 

Die Ausfuhrung dieses Unternehmens unterblieb jedoch anf Beschluh 
der Gencralvcrsammlung vom 18. Marz 1854 vorlaufig, well das Bcr- 
mogen des Centralvereins die etwa entstehenden Ausfalle zn tragen haben 
svlltc, der Ccntralverein also leicht wieder „in unangenehme sinanzielle Ber- 
hliltnisse gerathcn konnte", nnd erfolgte erst im Fruhjahr 1855 in der frii- 
hercn Weise dnrch die Centralstelle. 

Der dicsmalige Transport svlltc — lant Bcschlusz der Generalver- 
sammlnng vom 27. Jannar 1855 — ein grotzerer werden, nnd bestand 
ans 29 Allgauer Starken nnd 5 Allgauer Sticren. 

Zur Versteigerung wurdc der ztveite Tag des Konigsberger Pferde- 
niarktcs gcivahlt, nnd — bci zahlreichcr Betheiligung — das nachfolgende 
gunstige Resultat erziclt. 
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Die Eimiahme betrug  4971 Thlr. 
Die Ansgabe, durch Kosten des Ankaufes, Trans- 

portcs und der Verpflegung von 24 Stuck Vieh 3812 „ 

Was eiitcn Netto-Gewinn von 1159 Thlrn. ergab, 
welcher sich auf 1147 Aktien a 5 Thlr.; also mit circa 1 Thlr. pro Aktie 
verthcilte. 

In dcr Generalvcrsammlung am 21. Marz 1857 gelangte die Frage 
znr Vcrhandlmig, wclche Viehrasse durch Vermittelung des Centralvereins 
in diescm Jahre angckauft werden sollte. Die durch die Vorstande der 
Zwcigvereine hierubcr eingeforderten Meinungsautzerungen waren schwankend 
zwischen Allgauer und Hollander Vieh. In Beziehung des ersteren waren 
die Berichte ans hiesiger Provinz fortdauernd gunstig, und es wurde hierbei 
einer speziellen, sehr schatzbaren Mittheilung des Herrn Heub ach-Kapkeim 
gcdacht, welche der Centralstelle vorlag und sie in ihrer Ansicht bestarkte, 
dah dem Allgauer Vieh eine noch grohere Verbreitung zu wunschen ware, 
da die Futterverwerthung sich fortdauernd zu Gunsten dieser Rasse aus- 
spreche. Der Hauptvorsteher, Herr Jachmann, gab seine schon fruher aus- 
gesprochene Meinung dahin ab, datz ein nochmaliger Transport von Allgauer 
Vieh wunschenswerth erschiene und ersuchte die Versammlung, sich hieruber 
schliissig zu machen. 

In der Debatte iiber diese Angelegenheit wurden verschiedene Rassen 
zur Einfuhrung empfohlen: Allgauer, Hollander, Ostfriesen, Olden- 
burger Hohenvieh und Ayrshire; die Versammlung beschlotz Stiere des 
Oldenburger Hohenviehs (Geestschlages) einzufnhren und die Modali- 
taten der Ausfuhrung der Centralstelle zu uberlassen. 

Es wurde nunmehr die Bildung einer Aktiengesellschaft in Aussicht 
gcnommen und eine Kommission mit Ausarbeitung eines Planes stir dieses 
Unternehmen beauftragt. Die Generalversammlung am 16. Juli 1858 lehnte 
aber sowohl die Bildung einer Aktien-Gesellschaft wie auch ein Vieh-Jmport- 
Unternehmen vorlausig ab. 

Die Generalversammlung vom 15. October 1859 beschlotz dagegen, 
>vicdcrum Vieh einzufnhren und wahlte zu diesem Zweck eine aus den 
Herren Settcgast-Waldau, Fritze-Fuchshosen, Conrad-Maulen, Papen- 
dicck-Licp nnd Heubach-Kapkcim bcstehende Kommission. Bei der Wahl 
dcr einzufiihrenden Rasse wurden gleichviel Stimmen flir Shorthorn- und 
fur Hollander-Vieh abgegeben. 

Die Kommission beschlvtz im Friihjahr 1860 Shorthorns und im 
Herbst Hollander einzufuhren. 

Am 25. Juni 1860 gelangten in Konigsberg 12 Bullen und 19 
Farsen, znsammen 31 Thiere der Shorthorn-Rasse, von deneu sich 15 im 

13* 
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Alter von 5 Monaten bis zu 1 Jahre und 16 im Alter 
Monaten befanden, zur vffentlichen Versteigerung. 

Die Uebersicht der Ausgaben und Einnahmen 
import-Unternehmens stellten sich wie folgt: 

a) Ausgaben. 
1. Dem Deputirten des Vereins fur zwei Reisen nach 

England, und zwar fur die erste Reise 250 Thlr., fur 
die zweite 400 Thlr  

2. Fur 12 Bullen und 19 Kalbinnen im Alter von 5 Mo- 
naten bis 1 Jahr 6 Monaten, zusammen fur 31 Stuck 
durchschnittlich 11 Monate alt, durchschnittlich pro Stuck 
155 Thlr. 15 Sgr. im Einkauf  

3. Transport der Thiere von den Einkaufsplatzen bis zum 
— Verschiffungsorte, incl. Trinkgeld den Wartern und Ver- 

pslegung des Viehes in Hull   
4. Transport von Hull bis Konigsberg, Fracht und Pro¬ 

vision   
5. Sonstiae Transportkofteu 

Thlr. Sgr. 
a) Futtermaterialien beim Seetransport . 82 20 
5) Versicherung der Thiere 184 — 
c) Warterlohne incl. des Fahrgeldes und der 

Bekostigung der Warter 139 — 
d) Ein- und Auslade-Gebuhren .... 38 10 

6. Eingangssteuer  
7. Das Actienunternehmen uberhaupt und die Veranstaltuug 

der Auktion betresfende Ausgaben: 
Thlr. Sgr. Pf. 

a) Briefporto und telegraphische De- 
peschen 17 13 — 

5) Ziusen fur das aufgeuommene Kapi- 
tal, Provision fur ratenweise Zah- 
lung in London 170 — — 

c) Trinkgelder und Douceur .... 35 — — 
d) Wechfelstempel 2 5 — 
e) Lvkalmiethe bei ben Kvmmifsivns- 

sitzungeu 1 15 — 
f) Druck und Numerirung der Aktien . 19 15 — 

Transport 245 18 — 

von 12 bis 16 

dieses Vieh- 

Thlr. Sgr. Pf. 

650 — - 

4820 15 — 

248 — — 

370 10 - 

444 — - 
63 15 - 

Transport 6596 10 
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Transport 6596 10 — 
Transport 245 18 — 

g) Druck des Pedegrees der Thiere . 11 10 
h) Jusertionsgebuhren  28 28 8 
i) Kalkulatur der Rechnungen ... 3 — — 
1^) Provision fiir die Dividendezahlung 40 — — 
l) Stride, Halfter und Tafeln bei der 

Aliktion 29 — — 
m) Auktionsgcbiihren 11 — — 
n) Miethe fiir den Platz und die Stelle 

am Orte der Auktion 13 — — 
o) Dem Restaurateur daselbst Entschadi- 

g»ng 5 * * * * 10 ~ ~ 
391 21 8 

8. Kosten des Unterhalts der Thiere von der Ausschiffung 
bis zum Tage der Auktion: 

Thlr. Sgr. Pf. 

a) Versicherung gegen Feuer .... 68 — 
b) Futterung und Abwartung vom Ein- 

treffen in Konigsberg bis zum Tage 
der Auktion, 50 Tage  543 26 8 

550 4 8 

Summa aller Ausgaben 7538 6 4 

Kosten 

eines Stiickes, durchschnittlich 11 Monate alt: 
Thlr. Sgr. 

1. im Einkauf durchschnittlich 155 15 
2. mit Hinzurechnung der Reisekosten des Deputirten . . . 176 14 
3. franco Konigsberg 212 23 
4. inkl. der Kosten des Aktien-Unternehmeus und der Auktions- 

Kosten  225 12 
5. inkl. aller Kosten zu 1. 2. 3. 4., nachdem es von dem Tage 

des Eintreffens in Konigsberg bis zur Auktion 50 Tage 
hiudurch gefuttert und gepflegt Worden war  243 5 

b) Einnahme. 
In der Auktion am 25. Juni wurden gelost 10758 Thlr. 20 Sgr. 
Die 19 Farsen wurden mit 211 Thlr. bis 480 Thlr. bezahlt und 

brachten im Ganzen 5673 Thlr. 20 Sgr. odcr durchschnittlich pro Stuck 
298 Thlr. 18 Sgr. 6 Pf. — Fur die 12 Bullen wurden Preise von 
240 Thlr. bis 830 Thlr. augelegt; dieselben brachten zusammen 5085 Thlr. 
odcr durchschnittlich pro Stuck 423 Thlr. 20 Sgr. 3 Pf. Der Durch- 
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schnittserlos sammtlicher 31 Thiere betrug pro Stuck 347 Thlr. 1 Sgr. 
7 Pf. und der durch das Unternehmen erzielte Gesammtuberschuh 3220 
Thlr. 13 Sgr. 8 Pf. oder 103 Thlr. 26 Sgr. 7 Pf. pro Stuck. — An 
bent Uuternehmen warm 981 Aktien a 10 Thlr. betheiligt, so dah auf 
jede Aktie eiu Gewiitn von 3 Thlr. 6 Sgr. 8 Pf. mtftel. 

Die Generalversammlung bewilligte am 26. Juni 1860 2600 Thlr. 
zum Ankauf von Hollander-Vieh und stellte es dem Ermessen der 
Kommission anheim, den Import noch in diesem oder erst im nachsten 
Jahre zu bewirken. Wegen Ausbruch der Lungenseuche im Konigreich 
Holland gelangte dieses Unternehmen nicht zur Ausfuhrung. 

In den nachsten Jahren wurden durch Vermittelung von Vieh- 
Kommissions-Geschaften, die in Konigsberg entstanden waren, Transporte 
von Shorthorns, Allgauern und Hollandern in die Provinz eingefuhrt. 

Wie die vorstehend besprochenen Vorgange zeigen, war das Jnteresse 
fur Hebung der Rindviehzucht erst in dem funften Jahrzehnt unseres Jahr- 
hunderts allmalig rege geworden, die Zuchtzwecke standen noch keineswegs 
fest, und die Meinungen liber die einzuschlagenden Wege gingen noch weit 
auseinander, von einer zielbewuhten Zuchtung konnte damals nur bei ein- 
zelnen hervorragenden Zuchtern die Rede sein. 

Obwohl in Ostpreuhen der naturliche Graswuchs des Bodens auf 
den weitverbreiteten besseren Boden dem Rindvieh beim Weidegange fast 
stets eine volle Sattigung bietet, und auch eine reichlichere Ernahrnng der 
Thiere wahrend des Winters ublich wurde, nahm doch die Rindviehzucht 
erst in den letzten 30 Jahren einen stets wachsenden Aufschwung und stand 
bis dahin hinter der Schafzucht, welche sich bis etwa 1865 einer grohen 
Verbreitung erfreute, zuruck. — Dieses erklart sich aus den hohen Woll- 
preisen jener fruheren Jahrzehnte, aus den damaligen niedrigen Preisen fiir 
Schlachtvieh und Molkereiprodukte und aus dem Umstande, dah die Ge- 
winnung und Verwerthung der Wolle sowie der Fetthammel weniger Mlihe 
machte, einen einfacheren Wirthschaftsbetrieb gestattete und mehr Geld ein- 
brachte als die Rindviehzucht und der Molkereibetrieb. — 

In Folge der in kolossalem Umfange wachsenden uberseeischen 
Konkurrenz sanken die Wollpreise bekanntlich immer mehr und mehr, 
wahrend die Preise fur Fleisch und Butter sich in aufsteigender Linie be- 
wegten. Dieses konnte nicht ohne Einfluh auf die Rindvieh- und Schafhal- 
tung bleiben. 

Aus der im „Anhang" als Anlage XVI. abgedruckten tabellarischen 
Zusammenstellung der Veranderung der Hohe der Viehbestlinde 
in der Provinz Preuhen bezw. im Regierungsbezirk Konigsberg 
in der Zeit von 1816 bis 1892 ist ersichtlich, dah die Kopfzahl des 
Rindviehs in der ganzen Provinz Preuhen (welche zum Bergleich heran- 
gezvgen werden muhte, weil die Ergebnisse der Viehzahlungen erst seit 1873 
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fiir bic einzelncn Regicrnilgsbezirke kfaimt gegcben werden) seit 1816 bis 

1864 von 687096 nuf 1093652 und bis zum Jahre 1892 auf 1511888 

angcwachsen ist. Jm Regierungsbezirk Konigsberg wnrden 1873 — 

452769 Stuck >i»d 1892 555173 Stiick Rindvieh gezahlt, was einer Zu- 

nnbmc von 102406 Stiick vder von rot. 22,6 Prozent in 19 Jahren ent- 

spricht. — 

Die Zahl der Schafe steigerte sich in dcr Provinz Preuhen 

(Oft- nnd Wcstpreutzcn) von: 782341 im Jahre 1816 auf 3810184 im 

Jahre 1864 nnd ging von diesem Zeitpunkte ab auf 2763073 im Jahre 

1883 nnd auf 1889064 im Jahre 1892, odcr von 1864 bis 1892 um 

1921120 Stiick bezw. um rot. 54,2 Prozent zuriick. 

Jm Regierunsbezirk Konigsberg wnrden 1873 noch 1285222 

Schafe gezahlt, 1892 dagegcn nur 622580 Stuck, der Ruckgang betrug 

also 662642 Stiick oder rot. 51,6 Prozent in 19 Jahren. — 

Mil der Ausbreitung der Milchwirthschaft im hicsigen Bezirk 

nahm auch die Schweinehaltung, namentlich in den letzten 20 Jahren, zu. 

Jm Jahre 1873 wnrden im Regierungsbezirk Konigsberg 266563 im 

Jahre 1892 dagegen 385597 Schweine gezahlt; die Zunahme in den letzten 

19 Jahren bctriigt demnach 119034 Stiick oder fast 44,9 Prozent. 

Auch die Zahl der Pfcrde im hiesigen Bezirk ist von 541510 im 

Jahre 1873 auf 645066 im Jahre 1892, also um 103556 Stiick oder 

um itber 19 Prozent gewachsen. — 

Fassen wir die Gesammtresnltate der Viehzahlungen von 1873 bis 

1892 fiir den Regierungsbezirk Konigsberg znsammen, so finden wir, das; 

in diesem Zeitraum von 19 Jahren 

bet den Schafen ein Ruckgang von 662642 Stiick oder von 51,6 pCt., 

- - Pferden eine Zunahme - 103556 - - - 19,0 - 

- - Rindern - - - 102406 - - - 22,6 - 

- - Schweinen eine - - 119034 - - - 44,9 - 

eingetreten ist. 

Der Abgang an Schafen ist demnach durch den Zugang an Pferden, 

Rindern und Schweinen erheblich mehr als ausgeglichen Worden, wobei 

noch zn beriicksichtigen blcibt, dah der Ernahrungszustand und dementsprechend 

das Lcbendgewicht von Rindern und Schweinen in den letzten Jahrzehntcn 

sich wesentlich gehoben bezw. zugenommen hat. — Der hiesige Bezirk be- 

findet sich also nicht im Zustandc dcr Deprekation, welchen Professor 

Lambl-Prag bckanntlich fiir eine Reihe von Kulturlandern nachgewiesen hat, 

svndern in cinem Znstande der erfrenlichen Entivickelung der verschiedcnen 

Zweigc dcr landwirthschaftlichen Nntzviehhaltung mit Ausnahmc der Schafzncht. 

Bevor Ostprenhen durch die Eiscnbahn mit dcm Westen verbunden 

war, blieb der Absatz von Flcisch und Mvlkereiprodukten alls das Bediirsnih 

der weder zahlreichcn noch wvhlhabcnden Bevolkernng der Provinz be- 
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schrankt, wahrend die ausgedehnten Strecken schweren Bodens zu dessen 

Bearbeitung ganz besonders kraftige Arbcitsochsen beanspruchten. — Als 

Pflug wllrde damals fast ausschliehlich die auf Ochsenbespannung ein- 

gerichtete Zoche verwendet. — Die Ochsen muhten also von starkem Korper- 

ball, abcr gleichzeitig auch „hartlich" sein, das heisst, bei rmiher Witterung, 

knappen Futtervorratheu und mehr als matziger Haltung mid Pflege im 

Winter eine Reihe von Jahren leistuugsfahig bleiben, um dann im .^Brand- 

stall" mit Schlempe gemastet oder — wo ein solcher nicht vorhanden war — 

nlit den zn Gebot stehenden Futtermitteln angefuttert und angefleischt dann 

verkauft zu werden. 

Die damaligen Verhaltnisse erforderten in der Rindviehzucht also die 

Aufzucht eiues starkeu Arbeitsschlages, zu dessen Verbesserung von 

Grohgrundbesitzern Zuchtthiere des rothen Iorkshire-Viehs aus England, 

sowie Schweizer-Vieh und Oldenburger eingefuhrt wurden. 

Nach Eroffnung der Ostbahn, und nachdem die Durchfiihrung der 

Mergelung in den funfziger und sechsziger Jahren das Gedeihen des Klees 

und der Futterruben auch auf den kalkarmen Boden der Provinz gesichert 

und damit die Grundlage einer ausgiebigen Fiitterung der Rindviehstamme 

wahrend des Winters gegeben hatte, begann sich auch die Zuchtrichtung zu 

andern, ohne jedoch einheitlich bestimmten Zielen zuzustreben. 

Neben der Arbeitsleistung sand, namentlich in der Nahe der Stadte, 

die Gelegenheit zum Absatz von Milch boten, jedoch auch in weiterer Ent- 

sernung von denselben, wo die Milch auf Butter und Kase verarbeitet 

wurde, die Milchergiebigkeit mehr Beachtung, und die Ausfuhr von 

Schlachtvieh aus der Provinz bewirkte es, dah auch die Mastfahigkeit 

des zur Verbesserung der Zucht zu wahlenden Rindviehschlages mit in 

Betracht gezogen werden muhte. In dem Masse, in welchen die alte ost- 

preuhische Ochsenzoche durch eiserne Schwingpfliige verschiedenster Kon- 

struktion ersetzt wurde, die Arbeitskrafte seltener und theurer und statt der 

Ochsen Pferde zur Pflugarbeit verwendkt wurden, in dem Masse trat auch 

in der Rindviehzucht die Rucksicht auf Arbeitsleistung in den Hintergrund 

und diejenige auf Milchergiebigkeit unter gleichzeitiger Berucksichtigung der 

Mastfahigkeit nichr und mehr hervor. In der Uebergangszeit von einer 

Zuchtrichtung auf die audere, welche sich erst etwa seit dem ungunstigen 

Jahre 1867 in schnellerem Tempo zu vollziehen begann, gingeu die Wcge 

zur Verbesserung der Rindviehzucht schr weit auseinander, uud es wurden 

die vcrschiedelistcn Rindvich-Schlage (im zootechnischen Sinne „Rassen" ge- 

nannt) in die Provinz eingefiihrt. 

Wie wir bereits weiter obcn mitgetheilt haben, waren dieses auher 

dem vorhin erwahnten Avrk-Vieh, Allgauer, Oldenburger-Marsch- 

und Geest-Vieh, Ostfriesen, Hollander, Shorthorns, Schweizer 
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Braun- und Fleckvieh, Voigtlander, Eger-Vieh, Harz-Vieh, 

Angler, Vich ans den Weichselniedernngen und andere. 

A lie dicsc Rassen wurden unter einander und mil der sogenanntcn 

Landrassc gekreuzt, was zunachst die Fvlge hatte, das; die der letzteren zuzu- 

zableuden Rinder nls Produkte aller moglichen unkontrolirbarer Kreuzungen 

alle Rassemnerkmalc, die ihre Vorfahren frnher etwa einmal gehabt haben 

inogen, verloren und in Bezug auf Abstammnng ein undefinirbares Con- 

glomcrat bildeten. 

Nur eine verhaltnitzmatzig kleine Zahl zielbewuhter Zuchter hielt an 

der einmal gewahlteu Zuchtrichtung und Viehrasse fest, sehr viele Zuchter 

verwendeten dagegen in ihren Heerden nacheinander mannliche Zuchtthiere 

cincr ganzen Anzahl der vorhin genannten Rindviehschlage, fuhrten auch 

wohl weibliche Thiere verschiedener Rassen ein und hofften im Wege bald 

dieser bald jener Kreuzung zum Ziele zu gelangen, was jedoch keiner der- 

selben erreichte. 

Diese wenig zielbewutzten Zuchtungsversuche zeitigten als relativ beste 

Frucht die leider auch heute noch immer nicht hinreichend beachtete Er- 

fahrung, das; die Rasse allein es nicht thut, dah also mit dem Ankauf von 

reiubliitigen Zuchtthieren, die Verbesserung bezw. Erhaltung des eingefuhrten 

Viehschlages seiner Formen, Eigenschaften und Leistungen noch nicht ge- 

sichert ist, sondern das; hiezu ferner eine stets gleichmatzig ausreichende 

Futterung ohne Hungerperioden, und sorgfaltige Pslege gehoren, sowie das; 

Boden- und Wirthschaftsverhaltuisse, Stalleinrichtungen rc., wie sie das 

Gedeihen der eingefuhrten Thiere nothwendig voraussetzt, dauernd vor- 

handen sein miissen. 

Ueber die Futterung und die Aufzucht der Kalber, wie solche 

im Anfange der sechsziger Jahre hier ublich war, spricht sich Herr Geysmer- 

Terranova in einer, in der Festschrift fur die Mitglieder der 24. Ver- 

sammlung deutscher Land- und Forstwirthe zu Konigsberg 1863 enthaltenen 

Abhandluug „die Rindviehzucht in der Provinz Preuhen" u. A. wie folgt aus: 

„Wenn auch nicht in der Ausdehnung wie in andern Theilen des 

Reiches, so hat sich doch auch hier die Aufmerksamkeit der Laudwirthe dem 

Anbau von Ruben und Wrucken als Viehfutter zugewendet; desgleichen 

hat auch eine stete Beifutterung von Oelkuchcn einen festen Boden gc- 

wonneu. — Zwar ist die Futtermischung in berechneten Verhaltnissen von 

stickstvff- und kohlenstoffhaltiger Nahruug nur bei wenigen Landwirthen in 

Anweuduug und der Masse der Viehziichter wohl kamn theoretisch zum Ver- 

staudnisse gekommen, doch siraktisch hat sich die Futtermischung von Wurzel- 

werk mit Hacksel und Oelkuchcn stets weiter verbreitet und sichert die Er- 

wciterung des Aubaues von Wurzelwerk, so wie der Berwcndung von Kraft- 

futter iusvweit, als der Viehstand die Verwcndungen bcreits zu lvhneu 

aufaugt." 
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„Die Viehzucht und dcren Pflege gcstaltet sich hier meist nach den 

natiirlichen Verhaltuissen und der Lage der Wirthschaft, welche mit mehr 

oder weuiger Umsicht und mit einer durchschnittlich vorherrschenden, aber 

nicht immer gut angebrachten Sparsamkeit ausgenutzt werden. Nur selten 

wird die Viehzucht als Haliptgegeustaud des Ertrages und des Betriebes 

der Wirthschaft aufgestellt und die genugende Vorsorge in den wirthschaft- 

lichen Eiurichtuugen gctrosieu, welche zu eincm sichern Erfolge uothwendig 

ist. Viehzucht zlir erfordcrlichen Dungproduktion und Arbeitsleistung als 

nothwendiges Uebel der Wirthschaft immerfort betrachtet, fangt nur eben an, 

bei dcm wachsendcn Vcrkehr und erleichterten Absatz der Produkte sich 

lohnend zu gestalten und wird voraussichtlich zu einem Gegenstande lohnenden 

Ertrages sich entwickeln. Die zum eigenen Bedarf auferzogenen Kalber latzt 

man nur saugen, wenn Absatz und Werth der Milch ein geringer ist, oder 

auf Erhaltung des Zuchtkalbes ein hoherer Werth gclegt wird. Mit leichterer 

Pflege ist die Erhaltung und vvlle Sattigung des Kalbes gesichert, und 

wenn auch die Abgcwohnung auf die Kuh und das Kalb schadlich ruck- 

wirken kann, blcibt der Vortheil einer gesicherten Aufzucht doch uberwiegend. 

Allgemeiner iiblich ist es, die Kalber aufzutranken. Vielfach aber entzieht 

die sparsame Wirthin ihnen zu viel Milch, oder die Wartung, den Dienst- 

magden uberlassen, ist ungeniigend, in Folge dessen die Aufzucht unverhalt- 

nihmatzig vertheuert wird, da viele Kalber verloren gehen oder mit noch 

grosierem wirthschaftlichen Nachtheil verkruppelt aufwachsen." 

„Die Kalber erhalten meistens nicht viel uber eine oder wenige Wochen 

die frische Milch von der Kuh; dann folgt verdunnte abgerahmte Milch und 

so bald als moglich Heufutter oder Grasweide. Die Kalbzeit der Kuhe 

fallt in den Niederungen zumeist in die Fruhsahrszeit, und schou nach zwei 

bis drei Monaten werden die Kalber auf die Grasweide gebracht, auf welche 

sie bis zum Winter ausschliehlich augewiesen verbleiben. — Ausnahmsweise, 

doch immer sich verbreitend, wird in gut geordneten Wirthschaftcn den 

Kalbern in den ersten 6—8 Wochcn reiue Kuhmilch bis zu 9 Quart taglich 

gereicht, dann erhalten dieselben bei abnehmender Kuhmilch Milchabfalle, 

Hafermehl, gates Hen, Runkeln und Oelkuchen. Korner werden im All- 

gemeiuen wenig vcrabfolgt. Das erste Jahr verbleiben die Thiere im Stalle, 

und cs hat sich dabei herausgcstellt, das; es am besteu ist, wahrend dicser 

Zeit im ersten Sommer die Wiuterfutterung beizubehalten, ohne Grunfutter 

zu verabreicheu. — Haufig versieht man es, den Kalbern, nachdem ihnen die 

Bluttermilch entzogcn ist, ein reichliches, auf Grand richtigcr Eruahruugs- 

grundsatze zusammengesetztcs Fatter zu gcben und dadurch einen richtigcn 

llebergang zu bilden." 

„Fntternug und Wartung der jungen Thiere in dem ersten Winter ist 

cntschcidend fur dcren weitcres Gcdeihen. Nebcn die Kuhe gestellt, und mit 

diesen abgewartet, erhalten sie zwar nicht immer gleich reichliches Futtcr 
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als die Kuh, welche dassclbe mit dem Milchertrage sofort taglich bezahlt. 

aber allein gcstellt, wird ihnen nur zu oft und zu viel Mliszigkeit und Ab- 

hartung zugcmuthct, wenn die Futtervorrathe nicht eben reichlich vorhanden 

find. Die Milchkiihe dcr Niederung finden im Sommer von Mitte Mai 

bis Anfang November auf den uppigen Wiesen, wo sie Tag und Nacht 

venveilcn, rcichliche Ernahrung, find jedoch auch oft in Folge von Stau- 

wasser und Ueberschwcmmung bedeutenden Wechselfallen ausgesetzt. — Es 

ist vorgekommen, das; die Heerden Wochen hindurch Hilfe auf den Hohen 

suchtcn, bis die Fluthcn wicder in ihr Bett zuriickgetreten und das Terrain 

trocken gelegt war. Im Winter findet hier die Ernahrung nur mit Hen 

statt; ist aber die Heuernte in Folge ungunstiger Witterungsverhaltnisfe der 

Oualitat nach schlecht ausgefallen, so laszt der Ertrag aus den allein auf 

Heufutterung angewiesenen Kuhheerden viel zu wunschen ubrig. — Der 

jahrliche Biilchertrag einer Niederungskuh betragt durchschnittlich gegen 

2100 Quart (1 Quart gleich 1,14 Liter), obwohl einzelue besonders milch- 

reiche Kuhe fast das Doppelte dieser Quantitat geben konnen. Ueber 2/3 des 

Bcilchertrages fallt auf die Zeit der Weide im Sommer, und gute Kuhe 

fallen in ihrer besten Zeit auf der Weide ein Pfund Butter taglich liefern. 

Auf der Hohe werden die Milchkiihe der kleinen Besitzer und Arbeitsleute 

in unverantwortlicher Weise im Walde oder auf sogeuannten Palven im 

Gemenge mit Schafen, Schweinen und Gansen gehutet. Blutnetzen kommt 

in Folge der Waldweide vielfach vor. Grosiere Besitzer halten ihre Milch- 

kuhe auf Weiden, die durch Ausaat von Klee, Grasern und einigen Krautern 

geschaffen find. In heisien Sommernachten bleiben die Thiere im Freien. 

Eine Verbindung des Weideganges mit Stallfiitterung, jedenfalls das 

rationellste Verfahren fur unsere Provinz, findet nur da statt, wo der 

Futterbau in sehr ausgedehuter Weise eingefuhrt ist, dann aber auch nur 

wahrend einer kurzen Zeit, der Lange des Sommers entsprechend, bei dessen 

Beginn die Vegetation wie mit einem Zauberfchlage vor die Augen tritt 

und das Wachsthum der Pflanzen mit Riesenschritten sich entwickelt." 

„Das Heu ist im Winter, so wie die Grasweide im Sommer, das fast 

ausschlichliche Ernahrungsmittel des Riudviehes, welches Ertrag liefern oder 

bei Kraft erhalten werden soll. — Nachst dem Heu hat die Schlempe- 

sutterung bei der Winterernahrung der Thiere die weiteste Verbreitung auf 

den grosiereu Giitern mit Brennereibetrieb gefunden. Mit Rucksicht auf die 

leichte Erhaltung und das gute Aussehen der Thiere bei der Schlempe- 

futteruug Hat der nameutlich in Westpreusien in grosiem Unifangc statt- 

findcude Betricb der Brennereien einen besonders hohen Werth, indem das 

Fiittern von Wurzelwerk nebst Oelkuchen, welches Eingang gefunden hat 

und allmahlich sich zu verbreiten verspricht, kaum in gleich gutem Znstande 

das Bieh zu erhalten vermag und jedenfalls mehr Kosten und Sorge vcr- 

anlaht." 
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„Dem kleinen Landwirthe, dem Bauer, welcher der grvszte Vertreter 

des Grundbesitzes in uuscrer Provinz ist und die grotzte Zahl der Thiere 

zum Blnrktvcrkaufc stellt, stchen die Futtermittel im Winter meistens nicht 

reichlich zu Gebote; viclfach ersetzt er sie abcr durch emsige Wahrnehmung jedes 

Bvrtheilcs, der bei gnter Pflege und Abwartuug der Thiere deren Gedeihen 

sichern famt." 

„Hitter giinstigen Verhaltnissen erreicht der jahrliche Milchertrag einer 

Kuh auf der Hohe im Durchschnitt gegen 1600 preutzische Quart. In 

einzelnen Fallen steigt er sogar bis auf 2000 Quart, fallt aber auch in den 

futterarmen Wirthschaftsverhaltnissen nicht selten auf 400 Quart herab." 

„Der Verkauf der frischen Milch begrundet die vortheilhafteste Aus- 

nutzung der Kiihe, in der Nahe jedes grotzern sichern Absatzortes. Die Ver- 

werthung steigt bis zu l?/s Sgr. durchschnittlich fur jedes Quart Milch in 

den Hauptstadten der Provinz, Konigsberg und Danzig, fallt aber in den 

kleinereu Stadten und Orten bis auf den Preis sonst moglicher Verwerthung. 

Verpachtung der Milch nach Mah oder des Milchertrages der Kuhe, nach 

deren Stuckzahl ist nicht oft vorkommend, ergiebt • auch im Durchschnitt 

selten iiber Y2 Sgr. pro Quart Milch oder 20 Thlr. jahrlich pro Kuh 

einschlietzlich der Bewilligungen an Wohnung und Lebensbediirfnissen fur 

den Milchpachter." 

„Die Verarbeitung der Milch auf Butter ist meistens iiblich; doch 

fehlen ill den kleinen Wirthschaften, die in ihrer uberwiegenden Zahl die 

griihte Masse Butter zur Konsumtion liefern, die raumlichen Einrichtungen; 

ja, haufig fehlt es auch an der nothigen Sorgfalt, um mit Sicherheit ein 

gutes Produkt zu erhalten. Die Milch wird im Sommer in dumpfigen 

Kellern, im Winter haufig in den Wohnstuben aufgestellt, und der Rahm 

von der sauer gewordenen Milch abgeschopft, westhalb auch die gewonnene 

frische Butter selten reinfchmeckend und auf die Dauer nicht haltbar ist." 

„Die niedrigen Preise der Butter in alterer Zeit — dean noch bis 

Ende der dreihiger Jahre zahlten die Handler nicht viel liber 3 Sgr. fiir 

1 Pfuud — haben mit dazu beigetragen, dah bei der Butterbereituug nicht 

deren Qualitat, sonderu allein die Quantitat bestimmend war, um auf weit 

entferuten Markten durch Billigkeit der Waare Absatz und Gewinn zu sucheu. 

Jetzt (1863) wird fur 1 Pfd. Blitter 5 bis 10 Sgr. hier bezahlt, je nach 

der Oertlichkeit oder dem Werthe der Waare." 

„Bci dem in Berlin iiblichen Preise fiir vorzugliche Butter von 30 

bis 35 Thaler pro Centner lvird in Oertlichkeiteu, denen die Gelegenheit 

zlun Verkauf der frischen Milch fehlt, das Quart dcrselbeil auf nahe einen 

vollen Silbergroschcn verwcrthet und bis 70 Thaler Bruttocrtrag mit einer 

Kuh ertvorbeu." 

„Zur Aufstellung von Mastvich giebt meistens uur der reiche Gras- 

wuchs der Niedcrungen oder die Ausnutzung der Schlempe bei Brennereien 
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Beraulassung. Der Gelvinn ist hierbei abhangig von der Wahl mastfahiger 

Thiere, derm Anlauf Sachkenutuifi verlangt und auherdem mit vielen Markt- 

reiscn mid Beschwerden verbunden ist. Eine vollstandige Fettmast findet in 

der Nicderung nicht statt, dieselbe ist vielmehr nnr eine Vormast zu nennen. 

Sie dauert drei Monate oder anch den Sommer hindurch bis Mitte Ok- 

tober, wahreud welcher Zeit dem Vieh entweder die Vorweide oder Nach- 

Ivcide, rcsp. anch zur ganzen Weide die Wiese eingeraumt wird. Die Thiere 

werden durchschnittlich mit gegen 600 Pfund Schlachtgewicht ausgeschlachtet 

nnd Fleischer oder anch Zwischenhandler von Konigsberg, Danzig, Brom¬ 

berg, Landsberg, Posen oder Stettin kommend, bezahlen das Pfund lebend 

Gewicht an Ort und Stelle mit 1?/s bis 1"/s Sgr. (= 15—162/s Mk.) 

Fur den Master, der hier zur Mastaufstellung im Winter nicht eingerichtet 

ist, entscheidet in Betreff des Jahresgewinnes der Begehr oder das Angebot 

bei Schlntz der Weidezeit, wenn er zn verkaufen gezwungen ist. Gewohnlich 

betragt die Nutzung von einem preuhischen Morgen Wiese, zur Mast ver- 

weudet, gegen 10 bis 15 Thaler. Auf der Hvhe wird wenig Mastvieh auf- 

gestallt und dieses hauptsachlich zur hauslichen Konsumtion verwendet. — 

Die Mastung findet dann im Winter statt bei Verabreichung von Heu, 

Ruben, Schrot und Oelkucheu. — Bei der Mastung laht die Pflege noch 

viel zu wunschen ubrig. Fehlt schon haufig ein trockenes Lager, so wird 

Striegel und Kartatsche zur Beforderung der Hautthatigkeit noch viel seltener 

in Anwendung gebracht." 

„Jn vielen Wirthschaften ist die Futterverwendung, Pflege und Haltung 

der Arbeitsochsen nur eine hochst durftige. Im Winter wird das arme 

Thier, nachdem es den Sommer hindurch uud bis spat in den Herbst hinein 

seine Schnldigkeit gethan hat, auf Hungerkost gestellt. Stroh, Spreu und 

Wasser lautet die Futterordnung durch 180 Tage des Winters. Um das 

Gedeihen des Ochsen bei so magerer Kofi ist man wenig besorgt, denn man 

trostet sich charakteristischer Weise mit der Hoffnung, das; derselbe beim 

Pfliigen sich wieder erholen und kraftigen werde. — Bcit Beginn der Fruh- 

jahrsbestellung erhalten die Ochsen Heu, und auf dem Felde sorgt der Pfluger 

daslir, das; er uud die ihm fur den Sommer ubergebenen beiden Ochsen nicht 

zn viel leisten. Mehr als ein preuhischer Morgen wird daher in einem 

Tage mit einem Gespanne nicht gepflugt. Bei Schlempe und Heu im 

Winter, Klee und Grunfutter auf dem Stalle im Sommer, luxe es in gut 

geordneten Wirthschaften den Arbeitsochsen gereicht wird, ist anch derm 

Leistung bedeutender. Sie beschicken im Durchschnitt Morgen taglich 

uud kvuuen, wo ein techuisches Gewerbe viel Zugkraft beansprucht, anch im 

Winter zum Fuhrwerk benutzt werden." 

„Von der auf grofieren Wirthschaften nothigen Zahl Arbeitsochsen 

werden nicht uber l/a selbst anferzogen, und die fchlenden 2/a inussen auf 

Marktcn oder von bauerlichen Wirthen angekauft werden. Fur bauerliche 
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Bcsitzer ist die Aufzucht und das Anlernen junger Arbeitsochsen stets ein 

Gegenstand des Erwerbes gewesen. In der neuesten Zeit ist der Preis der 

Zuzucht gegen friiher fast um das Doppelte gestiegen, und ein guter Arbeits- 

ochse kostet nach Verhaltnih seiner Kraftigkeit und Grosze 60 bis 80 Thaler. 

Wenn auch dieser hohere Preis die Aufzucht bei den bauerlichen Besitzern 

anregt und befordert, so entspricht das Angebot noch immer uicht dem Be- 

gehr, und es erscheint daher um so wichtiger, die Zucht aus gutem Material 

bei entsprechender Futterung und Pflege, die am reichsten lohnende Produktion 

von Arbeitsvieh, welches spater auch zur Aufstellung und Mast sich eignet, 

mvglichst zu unterstlitzen." 

„Jede Unterbrechung der stetigen kraftigen Entwickelung eines auf- 

wachsenden juugen Thieres stellt dessen Gedeihen in Zweifel oder vertheuert 

den Selbstkostenpreis durch Verlust an Zeit bei der Aufzucht. Jeder bei 

dem aufwachsenden Thiere vorkommende Durchfall ist das Zcichen eines in 

der Futterung oder Pflege begangenen Fehlers. Ueberwindet das Thier 

dieses Uebel, welches bei Kalbern so uberaus haufig vorkommt, ohne dauernden 

Nachtheil fur seine spatere Entwickelung zu erleiden, so vertheuert dock) der 

Futteraufwand in der Zeit, bis der normale Zustand wieder herbeigefiihrt ist, 

die Kosten der Aufzucht. In gleicher Weise gehen Futter, Zeit und Zinsen 

verloren, wenn das Thier mit Hunger oder Durst, Unreinlichkeit, Lausen 

oder sonstigen Beschwerden der Haltung und Abwartung zu kampfen hat. 

Es kann zwar die Abhartung der Thiere als Nebengewinn dagegen gestellt 

werden, aber stets leichter wird sich jedes junge Thier uachtraglich mit den 

Beschwerden des Wetters und des Lebens abfinden, wenn es bereits zu der 

vollen Kraft einer gesunden Entwickelung gelangt ist. — Sorgsame Pflege 

und Futterung der jungen Thiere bedingt eine lohnende Viehzucht nebst sol- 

gender Nutzung; dock) nur zu oft wird hier gegen diese Grundbedingung 

einer billigen Produktion verstohen." 

Herr Geysmer-Terranova schlieht seine Mittheilungen mit fol- 

genden Betrachtungen: 

„Die Viehzucht hat durchschnittlich uicht unbedeutende Fortschritte ge- 

macht, indem die Ueberzeugung Geltung gewann, dah sie fortan uicht mehr 

als nvthwendiges Uebel in der Landwirthschaft zu betrachten sei. — Die 

Fortschritte erweisen sich schon dadurch, dah man die Mangel unserer Vieh¬ 

zucht einsah und es fnr ein Bedurfnih hielt, ungeachtet der in der Vorzeit 

eingefiihrten Viehrassen noch bcssere, den Anspruchen der Neuzeit entsprechende 

Viehschlage mit Aufvpfcrung grvher Geldmittel heranzuziehen. Der zu 

wahlenden Rasse legte man eine besvndere Wichtigkeit bei, und aus die Kon- 

stitution der Thiere und die dicsen innewohnenden Eigenschaften wurde ein 

grvhes Gewicht gelegt." 

„Jndcm die Viehzucht in den Sitzungen der landwirthschaftlichen Ver- 

einc ein Gegenstand lebhafter Dcbatte wurde, kamen die Nesultate dieser Er- 
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mtenmgeit bent Gegenstande selbst zu Gute. Neben ber Arbeitsleistung und 

Milchergiebigkeit kam cmch bie Fleischproduktion zur principiellen Wurdigung." 

„Damit ware es jeboch nicht abgemacht. Das Wissen allein fuhrt nicht 

zuin Ziele, sonbern init ihm mutz sich das Konneu imb Hanbeln vereinen. 

Man war bestrebt, bie schonen Jbeen zu verwirklichen, bamit bie gebrachten 

Opfer Frnchte triigen, unb bas Herbeigeschaffte auch in seiner Gate erhalten 

werbe. Da bemerkeu wir, bas; sich bie Meinnng, wenn anch nur langsam, 

so boch iminer mehr Bnhn bricht, das; nnr bet reichlicher Ernahrnng, sorg- 

samer Pslege, gehoriger Sachkenntnitz zufriedenstellende Leistungen in der 

Viehzucht erreicht werden konnen. Jnbem ber Futterbau an Ausdehnung 

zimahm, wirkte die Viehzucht giinstig auf dieErtrage bes Ackerbaues zuruck." 

„Die Aenberung in ben frnheren Ansichten der Prvdueenten und die 

Opferwilligkeit fur die Fortschritte der Viehzucht wurden durch mannic>fache 

llinstande veranlaht. Zunachst wirkten Beispiel und Berichte uber Rentabilitat 

der Viehzucht, die aus andern Landern uns zukamen. - Durch die Thier- 

schanen, die Zncht- und Schlachtvieh-Markte wurde das Jnteresse immer 

reger, die anznstellenden Bergleiche beseitigten manche Vorurtheile und er- 

weiterten den Jdeenkreis. Der Gedanke, das; mit der steigenden Kultur, mit 

der Zunahme der Verkehrsmittel, mit bem Steigen der Guterpreise unsere 

landwirthschaftlichen Zustande denen im fernen Westen immer ahnlicher 

werden, veranlahte uns, dieselben Mittel anzuwenden, die dort benutzt warden 

find, nm die Ertrage der Landwirthschaft uberhaupt zu erhohen." 

„Durch den rationellen Betrieb der Viehzucht, fur deren Sicherheit und 

Rentabilitat uns die hohen Preise fnr Milch, Butter und wohl auch fur 

Fleisch, der Qualitat angemessen, Garantie bieten, find wir im Staude, dem 

Landwirthschaftsbetriebe eine gewisse Selbststandigkeit zu wahren. Die Vieh- 

zncht bedingt einen ansgedehnten Futterbau, verursacht eine massenhafte und 

dabei billige Dungproduktion, durch die wir ein Gleichgewicht in den Ernten 

nnserer Felder herbeifiihren konnen." 

Als eines der wirksamsten Mittel zur Hebung der landwirthschaftlichen 

Thierzucht in ihren verschiedenen Zweigen kamen schon bald nach Grundung 

des Centralvereins Ausstellungen u»d Thierschauen in Anweudung. 

Als die „erste Thierschau im Bereich des Ostpreutzischen land¬ 

wirthschaftlichen Centralvereins" wird in den ostpreuszischen landwirth¬ 

schaftlichen Jahrbuchern die am 8. Juni 1846 von dem Berein der „prak- 

tischen Wirthe des Oberlandes" veranstaltete „Thierschau und land- 

wirthschaftliche Produktivils-Ausstellllng" bezeiehnet und uber dieselbe be- 

richtet. — Anch in den folgenden Jahren fnnden landwirthschaftliche „Schau- 

feste" mit Pramienvertheilung statt, z. B. im Jahre 1852 eine grohere 

Prvvinzial-Ausstellung in Kvnigsberg, uber welche Berichte leider nicht 

Vvrliegen. 
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Unterm 26. Mai 1854 richtete das Konigliche Landes-Oekonomie- 

Kollegium an die landwirthschaftlichen Vereine folgendes diese Angelegen- 

heit betresfendes Rundschreiben: 

„Seit einer Rcihe von Jahren wird ein bedeutender Theil der Staats- 

Zuschiisse, welche den landwirthschaftlichen Vereinen uberwiesen werden konnen, 

anf die vcranstalteten Schanfeste nnd besonders zu Pramien fur das zur 

Schau gestellte Vieh verwandt. Plotzliche Einwirkung von diesen Pramien 

anf die Hebung der Viehzucht einer Gegend kann gewih nicht erwartet 

werden. Diese Spenden find aber im preuhischen Staate nun seit etwa 

zehn Jahren fortgesetzt, so das; die Wirknng, wenn sie da ist, dem aufmerk- 

samen Beobachter nicht iniiszte entgehen konnen." 

„Uns find bisher nber diesen Punkt fast gar keine Aeuherungen der 

Vereine zngegangen, die doch viele Landwirthe zu ihren Mitgliedern zahlen, 

welche durch Sachkenntnitz nnd langjahrige ortliche Beobachtung zu einem 

grundlichen Urtheile befahigt find. Wir Horen sogar, wenn auch nicht durch 

das Organ der Vereine, hin und wieder die Meinung: die Schaufeste nut 

ihren Pramien dienen mehr znm Vergniigen, als zum Nutzen, und wenig 

zum wirklichen Fortschritt in der Viehzucht." 

Bei dem Nutzen, welchen die Viehpramien gcwahren konnen, mochten wir 

„1. die Berichtigung der Ansichten iiber den Werth und die Eigen- 

schaften der Thiere voranstellen, wozu viele, besonders die kleineren Land¬ 

wirthe in ihrer Abgeschiedenheit so wenig gunstige Gelegenheit haben, und 

deren angehende Landwirthe so sehr bedurfen. Bei der Ausfuhrung der 

Schaustellungen wird diese Rucksicht auf die Belehrung des Publikums viel- 

leicht nicht immer genugend gewurdigt. Bei der Beurtheilung der Pferde 

find Gestalt und Gang, bei der der Schafe Wollhaar und Stapel so durch- 

greifende nnd von den Sinnen so sicher wahrnehmbare Momente, dah der 

die Belehrung Suchende auf einer guten Schaustellung stets niitzliche Beob- 

achtungen einsammeln wird." 

„Zweifelhafter ist dieser Nutzen bei der Schaustellung des Nindviehes 

und der Schweine, deren wesentliche Eigenschaften aus dem Aeutzcrn schwerer 

zu erkennen und erst durch die Erfahrung festzustellen find." 

„2. Ein anderer Gesichtspunkt ist die Aufmunterung des sorgsamen und 

einsichtigcn Viehzuchters in semen vom Erfvlg belohnten Bemuhuugen. Die 

Geldpramien find jedoch meist zu unbcdeutend, um den Vortheil irgend er- 

heblich zu erhohen, welchen die gute Viehzucht von selbst abwirft, und an- 

sehnliches, aber aus Liebhaberei mit wirthschaftlichem Nachtheil gezuchtetes 

Vieh sollte besser nicht pramiirt werden. Ni>r dem Nutzlichen soll der Preis 

zu Theil werden; aber auch nur dem selbst gezuchteten oder doch selbst er- 

zogcnen Thiere." 

„Jn dieser Beziehung muss daher mehr Gewicht auf die landwirth- 

schaftliche Ehrliebe der Landwirthe, als anf den Geldbetrag gelegt werden, 
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mib dies fiihrt nuf die Frage: ob die AuSthcilung von Geldpreisen die 
richti^e Form dec Pramien ist. Viclleicht ist der Sinn der Landwirthe in 
vcrschiedenen Gcgendcn hierin verschieden," 

„3. Als drittcn Zweck der Pramien kann man den Anreiz zur Nach- 
eiferung anschcu. Diese Anregung ist gewitz heilsam; das Geschaft des 
Landwirths gewvhnt ihn leicht znr Einformigkeit, viele Neuerungen find dcm- 
selbcn sogar gcfahrlich; aber es ist gut, dah der Landwirth von Zeit zu Zeit 
imie wcrde, n>te weit die entferntern Nachbarn in ihren Wirthschaften vor- 
geschritten sind, damit er nicht zuriickbleibe." 

„Wirksamer wiirde diese Anregung allerdings sein, wenn liber die Grund- 
satzc, wonach die pramiirten Thiere geznchtet, genahrt und gehalten Worden, 
zugleich grundliche und wahre Auskunft gegeben und mitgetheilt wiirde. 
Die Erfullnng dieses Wunsches scheint aber grotzen Schwierigkeiten zu 
unterliegen. " 

„4. Endlich liegt in diesen Thierausstellungen wenigstens fiir alle die- 
jcnigen, die sich an ihnen zu betheiligen gedenken, ein Anreiz, der Hallung 
mid Pflege der Thiere uberhaupt eine vermehrte Aufmerksamkeit zu widmen. 

Es fragt sich nur, ob die Theilnahme an den Ausstellungen auch eine 
ziemlich allgemeine sei, oder ob nur verhaltnihmahig wenige Landwirthe solche 
Thierschauen beschicken." 

Diese Betrachtungen siihren zu der Frage: 
„ob die Art, wie die Schaufeste jetzt gewohnlich abgehalten und 
die Pramien vertheilt werden, genugt, ob Verbesserungen dabei 
ausfuhrbar sind, ja! ob mit den Mitteln, welche jetzt auf die 
Pramien verwandt werden, in anderer Weise benutzt, vielleicht 
mehr zur Vervollkommnung der Viehzucht und der Landwirth- 
schaft im Allgemeinen auszurichten sein mochte." 

„Die Staats-Fonds, welche zur Unterstutzung der Landwirthschaft ver- 
wendet werden, sind beschrankt, und ihre erhebliche Verstarkung steht wenigstens 
nicht in naher Aussicht. In Folge hiervon miissen oft die Mittel zur Aus- 
fiihrung von Vorschlagen und Unternehmungen der Vereine versagt werden, 
welche wir sonst gern unterstutzen wurden, und selten kvnnen diese Mittel in 
ausreichender Starke gewahrt werden. Es erscheint uns daher als ernste 
Pflicht, reiflich zu prufen, ob wir bei der Verwendnng eines bedentenden 
Theils dieser Mittel auf Viehpramien auf dem richtigen Wege sind." 

„Wir ersuchen daher die landwirthschaftlichen Vereine ergebenst, uns ihre 
Erfahrnngen liber den Einflutz, welchen die Schaupramien auf die Viehzucht 
in ihrem Geschaftsbereich bisher gehabt haben, desgleichen ihre Ansichten 
liber die Zweckmahigkeit dieser Pramienvertheillingen und liber die Mittel, 
sie gemcinniitzigcr zu machen, und eventuell darliber mitzntheilen, ob die fiir 
die Pramien bisher vcrwandten Acittel klinftig in anderer Weise besser und 
wirksanier benutzt werden kvnnen?" 

14 
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Die Centralstelle gab anf ooijtcljeitbcs Rnndsd)reiben unterm 14. No¬ 

vember 1854 folgende Antwort: 

„Jn Folge des gechrten dlnschreibens vom Mai c. — die Schaufeste 

und die dazn verwendeten Pramien aus Staatszuschussen bctreffend — er- 

lichen wir an sammtliche Zweigvereine eine dlufforderung zur Abgabe einer 

Erklarnng uber diesen Gegenstand. — Da nur theilweise erst eine solche 

ciugegangcn, wnrde in der am 28. Dktober c. stattgehabten Versammlnng 

des Verwaltungsraths eine Debatte hieruber eriissnet — deren Resultat mit 

jeneii schriftlich abgcgebenen Erklarnngen im Wesentlicheu ubereinstimnite — 

und der Beschlnsz gefaszt: dajz die Centralstelle die noch ruckstandige Antwort 

mehrerer Zweigvereine nicht abwarten, sondern nach bestem Wissen und mit 

Benutzung der gegebenen Materialien diese Vorlage erledigen solle. 

„ad 1) Was die Berichtignng der Ansichten uber den Werth und die 

Eigeuschaften der Thiere, besouders fur kleinere Landwirthe betrifft; so ist 

— da die Zweigvereine nur selten und vereinzelt dergleichen Schaufeste aus 

eigenen Mitteln ins Lebcn rufen konuen — die Betheiligung der kleineren 

Landwirthe immer eine auherst geringe. Der Distrikt ist ein zu ausgedehnter, 

und es wirken daher die Trausportkosten — bet ungewisser Aussicht, zumal 

anf nicht hohe Pramien — abschreckend fur den kleineren Besitzer." 

„ad 2) Liegt ein Hauptmaugel der Pramiirung in der Verschiedenheit 

der Preise, welche theils in Geld- theils in Ehrenpreisen bestehen; so dah 

die zur Priifung berufenen Kominifsiouen oft deswegen in unangenehmer 

Verlegenheit find, utid die Falle nicht selten vorkommen, in welchen — bet 

nicht rid)tiger Abwagung der Personlichkeit — durch unpassende Preis- 

ertheilung eine Unznfriedeuheit herbeigefiihrt wird; ganz davon abgesehen, 

dah die Geldpreise — tin Verhaltnis; zu dent Kostenaufwande des Trans- 

portes K. — meistentheils zu geriitg stud." 

„acl 3) Ist die Feststellung der Principien stir die Pramiirung als sehr 

schwierig zu bezeichnen; da es nicht alleiu anf vorzugliche Zuchtthiere, son¬ 

dern hauptsachlich daranf aukommt, jeder Gegend eine, ihren Eigenthumlich- 

keiten angemessene, koustante 9ince zu gebett." 

„ad4) Hat die Erfahrung gelehrt, dah die Betheiligung an bergteidjen 

Thiersthauen, im hiesigcn Bereiusbezirk — besouders von kleineren Besitzern 

— stets eine geringe; woraus hcrvorgcht, das; ein wirklid)er Tricb hierzu 

uicljt vorhanden ist. — Blicken wir and) bei dieser Einrid)titng aus England: 

es gehk dork die Pramiirung — vhne Beihiilfe aus Staatsmitteln — von 

den Grnndbesitzern ic. sclbst aus, weld)e zu diesein Ztvecke oft bcdeutcnde 

Kapitalien zusammenbringen, und solche in angczogeneu Distrikten zur Ver- 

theilnng kommen lasseu." 

„Solveit ersd)eint es nuzweifelhaft, das; in dent Bcrciche unseres Central- 

BereinS fid) ein besondercr Nnhen der Sd)anfestc und Pramien uidst heraus- 

gestellt hat, und das; deren anderlveite Berlvendung — etwa zum Ankauf 
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unb jiiv Pertheilung von cinzclnen auSgezeichncten Zuchtthieren — gewih 
met aufOriinjcitbcr fctit wiirde." 

Entgegcn diesem absprechcnden Urtheil hat sich — wie 
writer untcn gezeigt werden wird, — ein geordnetes Ausstel- 
lungswcsen als der wirksamste Hebel zur Forderung namentlich 
der Rindviehzncht erwiesen. 

In dicser Augclegenheit ertheilte das Landesokonomie-Collegium 
in cinem nntcrm 11. Februar 1855 an die Vorstande der sammtlichen 
landwirthschaftlichen Centralvereine der Monarchic gerichteten Rundschreiben 
folgcndcn Schluschescheid: 

„Ein erheblicher Theil der Einnahmen der landwirthschaftlichen Bereine 
»nd besonders der denselben zufliehenden Staatsunterstutzungen wird zu den 
auf den Schanfcsten vertheilten Pramien verwandt, und wir haben uns ver- 
anlaht gesehen in unserm Rundschreiben vom 25. Mai v. I. den Vereinen 
die Frage vorzulegen, 

ob mit den Mitteln, welche anf die Pramien verwandt werden, in 
anderer Weise benutzt, vielleicht mehr zur Vervollkommnung der 
Viehzucht und der Landwirthschaft im Allgemeinen auszurichten 
sein mochte." 

„Hierauf find uns, obgleich nicht aus allen Provinzen. doch im Ganzen 
zahlreiche Aeuherungen der Bereine zugegangen, und die ganz uberwiegende 
Mehrzahl derselben lautet fur die Schaufeste und die Pramienvertheilung 
auf denselben sehr giinstig. Der Werth derselben wird besonders in der 
Belehrung derjenigen Landwirthe, welchen die Gelegenheit, sie auf andere 
Weise zu erhalten, fehlt, in der Berichtigung der Begriffe uber die werth- 
vollen Eigenschaften des Biehs und ferner in der Belebung des Vereins- 
wesens gesunden." 

„Wir haben daher keinen Grund, denjenigen Vereinen, welche ihre 
Mitt el auf Schaupramien verwenden wollen, hiervon abzurathen." 

„Ueber die Art und Weise der Pramienvertheilung um sie recht nutzlich 
zu machen, weichen die Ansichten ab, und die Zustande der Viehzucht in 
den vcrschiedenen Gegenden machen hierin wahrscheinlich auch Modifikationen 
rathsam. Es kann deshalb nicht unsere Absicht sein, wegen der Berwendung 
der Staatszuschusse auf Pramien Normativbestimmuugcn zu treffen, wir 
glauben viclmehr, dasz wenigstens fur jetzt den Vereinen selbst am besten zu 
iiberlassen ist, das Priimienwesen nach eigenem Ermessen zu ordnen. Von 
Jnteresse aber wird es den Vereinen selbst sein, die Grundsatze zu kennen, 
in welchen vicle Meinungen ubereinstimmen." 

Als solche konnen wir folgende bezeichnen: 
„1. Es inufj ein Unterschied zwischen dem Vieh, was auf groheren 

Wirthschaftcn gchaltcn wird, und dem der kleineren Wirthe 
gemacht werden. Dem ersteren find nnr Medaillen und andere 

14* 
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Ehrcnpreise zuznerteuuen, die (vetdpramien aber find fur das 
Vieh der kleinercn Wirthe zu bestimmen. 

2. Die Austhcilnng dieler kleincr Geldpreisc wirkt mehr und sicherer 
als die dan einigen betrachtlichen. 

3. In der Rcgcl full uur das Vieh pramiirt werdcn, was in der 
Wirthschaft, wo es noch ist, gezuchtet Worden. Angekauftes 
bleibe daher besscr ausgeschlossen. 

4. Die gnten Rasse-Eigenschaften oder anch Familien-Eigcnschaften 
find hoher zu schatzen, als das schmucke Ausehcn eincs einzelnen 
heransgefiitterten Exemplares. 

5. Das Mastvieh ist von der Pramiirung anszuschlieszen oder doch 
nnr wit geringeren Preisen zu ehren, als das Zugvieh. 

6. Das Zntranen der kleineren Wirthe zur Gerechtigkeit des preis- 
richterlichen Urtheils wird unter Umstanden dadurch befordert 
werden konnen, das; ein Wirth dieser Kategorie am Preisrichter- 
amte Theil nimmt. 

7. Es ist sehr wunschenswerth, das; die Prcisrichter die Grtinde 
vffentlich angeben, welche sie bei den einzelnen dlusspruchen be- 
stimmen. Da dies aber erfahrnngsmasug nicht allgemein dnrch- 
fiihrbar ist, so wird es jedenfalls mit Dank zu erkennen sein, 
wenn es bei solchen Gelegenheiten geschieht, wo der Grnnd des 
Urtheils ganz bestimmt hervortritt, und die Gelegenheit zur Be- 
lehrung des landwirthschaftlichen Publikums dadurch gegeben ist." 

„Wir schlietzen mit der Wiederholung, das; wir den Vereinen uberlassen 
von diesen Ansichtcn dasjenige zu adoptiren, was fiir ihre Verhaltnisse patzt." 

In der Verwaltungsraths-Sitznng am 15. December 1859 machte der 
Hauptvorstcher die Mittheilnng, das; der Herr Minister eine Prcimie von 
1000 Thaler bchufs einer Provinzial-Thicr- und Produktenschau 
fur Ost- und Westpreuhen pro 1862 in Aussicht gestellt habe. Gelegent- 
lich dieser Mittheilnng ivnrde der Wnnsch ausgcsprochen, diese Ailsstellung 
mit der „Versammlnug deutschcr Land- und Forstwirthe" in Kvnigs- 
berg zu vereinigen. 

Mit Niicksicht auf den Umstaud, das; die Deutschen Land- und 
Forstwirthe zu ihrem Versammlungsort pro 1862 bereits Trier gewahlt 
hatten, entschlotz mail sich, dieselben znm Jahre 1863 nach Konigsberg ein- 
zuladcn; gleichzeitig wnrde augcregt, a;ich die Veranstaltnng der Provinzial- 
schan bis dahin zn vertagen. An die damals nenbegriindete „Ackerban- 
Gesellschaft fur Deutschland" sollte gleichfalls eine Einladung ergehen. 

Am 29. Mai 1861 traten die vier landwirthschaftlichen Ceutral- 
stcllen der Provinz Preutzen zu einer Kouferenz zusammen, in welcher 
beschlossen wnrde, Konigsberg als Ansstellungsort zn wahlen, der Vor- 
schlag jedoch, das; seder Ccntralvcrcin gleiehmahig, Hue das Kouigliche Mini- 
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ftcratm fur die landwirthschaftlichen Angelegenheitm, Eintausend Thaler fur 

die Ausstelluug hergcben moge — wurde abgelehnt. Die Centralstelle fur 

Littaueu stellte zwar diese Sumuic in Aussicht, wunschte indesfen, datz solche 

hauptsachlich zn Transportkostcn der Pferde rc. vvn bauerlichen Besitzern 

il,res Bczirkes verwendet werdc. Blau lain demnachst uberein, das; jeder 

Centralverein gleichmatzig 250 Thaler hergeben moge, so datz — incl. der 

Staats-llnterstutzung — 2000 Thaler erreicht Worden waren. Die Central¬ 

stelle von Maricnwcrder kvnnte sich jedoch anch nicht einmal fur die 

Hcrgabe Vvn 250 Thaler definitiv erklaren. 

Gelegcntlich der Berathung dieser Angelegenheit in der Sitzung des 

Verwaltungsraths am 29. Jnni 1861 erfahrcn wir aus einer Mit- 

thcilung des Generalsekretar Minden, datz die grotze Ausstellung im 

Jahre 1852 — bei wetcher das Exercirhaus nnd der Paradeplatz unent- 

geltlich hergegeben und fur Schafe uud andere Thiere mtr unverdeckte Stal- 

lungen eingerichtet warden — dennoch die Folge gehabt habe, datz der dies- 

scitige Centralverein eine leere Kasse behielt und eine Kollekte unter den Mit- 

gliedern vernnstaltet werden mutzte, um die fur die Folgezeit vorliegenden 

driugendsten Ausgaben zu bestreiten. 

Die General-Versammlung des Centralvereins erhielt vom 

Hauptvorsteher die Mittheilung, datz nur der Centralverein fur Littaueu 

1000 Thaler fur die zu veranstaltende Provinzial-Ausstellung bewilligt habe, 

wahrend die Centralstellcn zu Danzig und Marienwerder vvrlausig jede 

llutersiutzung refusirt hatten. — Jnzwischen war die Einladung der Ver- 

sammlung deutscher Land- und Forstwirthe nach Konigsberg durch 

den Stellvertreter des Hauptvorstehers, Herrn Oberamtmann 

Bvhm in Schwerin, wo die Versammlnng 1861 tagte, personlich bewirkt 

Worden. In Folge dessen wurde die Verlegung der Provinzial-Aus¬ 

stellung auf das Jahr 1863 nnnmehr endgiiltig beschlosfen und die zur Vor- 

bereitung dieser Unternehmungen bereits vom Verwaltungsrath gewahlte, aus 

dcu Herren: Hauptvorsteher Richter - Schreitlacken, Douglas - Ludwigsort, 

Settegast-Waldau, Bohm-Gabditten, Papendieck-Liep bestehende, mit 

dem Rechte der Kooptation ausgerustete Kommission von der General- 

versammlung bestatigt. Vvn der Wahl des Generalsekretars, Herrn 

Minden, in die Kommission mutzte Abstand genvmmen werden, weil der- 

sclbe, nach vorhergegangener Kiindignng sein Amt niederlegte. — Die General- 

Versammlung bewilligte fur diese Unternehmungen des Jahres 1863 den 

Betrag Vvn 2000 Thalern. 

Die vvn der ostpreutzischen landtvirthschaftlichen Centralstelle ertvahlte 

vvrbereitende Kommission bemiihte sich demnachst, und zwar niit Erfolg, dein 

Unternehmen das Jntcresse der kiiniglichen Staatsregierung zuzuwcnden, und 

Geldunttcl zn sichern, vhne tvelche cin wcitercs Vvrgchen nicht rathlich 

erschien. Alan wurde sich klar, datz eine grotze laudwirthschaftliche Pro- 
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vinzial Ausstellung das Fest sein muffe, welches man den deutschen Gasten 

zu bereiten habc, Weil in dersclben sich am besten das vorhandene Zucht- 

matcrial, also in gcwissein Sinne die landwirthschaftliche Kultur der Provinz 

zeige; eiite solchc Ausstellung habe auherdem die praktische Folge fur die 

Provinz, dah sich bei der Gelegeuheit eiu Markt erosive, auf welchem so 

mancher strebsame Landmann sich mil gutem Zuchtmaterial versehen kvnne. 

Die Wahl der Centralvereine siel auf den Hauptdirektvr des land- 

wirthschaftlichen Centralvereius flirLittauen und Masuren, Herrn v. Saucken- 

Julienfelde, als 1. Prasidenten und den Hauptvorsteher der ostpreuhischen 

landwirthschaftlichen Centralstelle zu Konigsberg, Herrn Generallandschafts- 

Rath Richter-Schreitlacken. 

Nachdem Se. Majestat der Konig ill einer Kabinetsordre unter dem 

3. Mai 1862 gestattet hatte, dah die Versammlung in Konigsberg tage, 

auch der Magistral der Stadt Koiligsberg seine Zustimmung gegeben hatte, 

lud der Deputirte der Kommission, Herr Oberamtmann Bohm-Gabditten, 

die deutschen Land- und Forstwirthe bei Gelegenheit ihrer 23. Versammluug 

in Wurzburg in der 2. Plenarsitzung nunmehr officiell im Namen der 

Provinz nach Konigsberg ein, und sowohl die Einladung wie die vor- 

geschlagenen Prasidenten wnrden angenommen. 

Das Prasidium wahlte denmachst den nunmehrigen Generalsekretar der 

ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralstelle Herrn Hans burg, zu seinem 

Geschaftsfuhrer und veranlahte die Bildung von Spezialkommissionen stir 

die einzelnen Branchen der Ausstellung, fur die Exkursionen rc. und einer 

Centralkommission, aus den Vorstanden der Centralvereine, den Mitgliedern 

der bisherigen vorbereitenden Kommission und den Borsitzenden jener 

Spezialkommissionen besteheud. 

Dem Prasidium waren folgende Mittel zur Verfugung gestellt: 

Von Sr. Majestat dem Kiinige als Gnadengeschenk 2000 Thlr. — Sgr. 

Von dem landwirthschaftlichen Ministerium Pramie 

zur Provinzial-Ausstellung ,  1000 - — - 

Bon der ostpreuhischen landwirthschaftlichen Cen¬ 

tralstelle zu Koiligsberg  2000 - — - 

Von dem landwirthschaftlichen Centralvercin stir 

Littaueu und Masuren zu Guinbinnen . . 1000 - — - 

Von demselben Verein wurde die von dem Konig- 

lichen landwirthschaftlichen Ministerium ihm 

zur Pramiiruug balicrlicher Zuchtstuten pro 

1863 angewieseue Snmine von .... 1000 - — 

cbeufalls hicrher ubcrwiescn. 

Drs,n8^orl 7000 Thlr. — Sgr, 
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Transport 7000 Thlr. — Sgr. 

Bon bent lanbwirthschaftlichen Centralverein ber 

vereinigten Regierungsbezirke Danzig unb 

Maricnwcrbcr (Hauptverein wcstpre»s;ischer 

Lanblvirthe)  1400 - = 

Pon bent lanbwirthschaftlichen Berein zn Ncemcl 50 - — - 

Pon ber Direktion ber Aachen Mnnchener Feuer- 

Persichernngs-Gesellschaft speziell zur Aus- 

stellnng ber Pferbe  566 - 20 - 

Pon bent Provinziallanbtage zn Konigsberg auf 

Antrag ber beiben Prasibenten ber Wanber- 

versammlnng  8000 - — - 

Znsamnten 17016 Thlr. 20 Sgr." 

Pon bieser Smnme wnrben 10880 Thlr. zu Pramieu auf ber Aus¬ 

stellung ansgesetzt. 

Fur bie Mitglieber ber Versammlung beutscher Lanb- unb Forst- 

wirthe wnrbe als „Festgabe" „Die Provinz Preustett". Geschichte ihrer 

Kultnr unb Beschreibnng ihrer lanb- unb forstwirthschaftlichen Berhaltnisse 

nnter Mitwirknng von Mannern ber Wissenschaft unb hervorragenben 

praktischen Lanbwirthen hergestellt, ein umfassenbes Werk, welches ein zu- 

treffenbes Bilb ber Entwickelung ber lanbwirthschaftlichen Zustanbe ber 

Provinz zur Darstellung brachte unb in allen betheiligten Kreisen bie freuub- 

lichste Aufnahme fanb. 

Unter bem 14. April 1863 beschieb ber Herr Haitbelsminister Graf 

Jtzenplitz bas Prasibium, „basz Se. Majestat in Anbetracht ber auf;er- 

orbentlichen Bebeutung, Ivelche bie mil ber im August b. I. stattfinbenben 

Versnmmlung beutscher Lanb- unb Forstwirthe in Konigsberg verbunbene 

lanbwirthschaftliche Ausstellling fiir bie Entwickelung ber Provinz Preuhen 

zu gewinnen verspreche, Allergnabigst geruht habe, zur Erzielung moglichster 

Theilnahme auch Seitens ber weniger bemittelten Lanbwirthe ausnahms- 

weise ben lostenfreien Hin- unb Rucktraitspvrt ber zur Ausstellung gehenben 

Pferbe unb Viehstncke auf ber Ostbahn innerhalb ber Provinz Preuhen zu 

bewilligen." Ferner wnrbe burch Biinisterial-Reseript bestimmt, basz bie zur 

Alisstellnng zu senbenben Maschinen, Gerathe unb Probukte bes Gartens 

unb Felbes ctitf bem Hinwege bie gauze tarifinaszige Fracht zahlen, zuriick 

aber frachtfrei beforbert werben svllten. 

Die Ausstellung ber Thiere unb Probukte bes Felbes unb Gartens 

>var prvvinzialer Natur, nut ben Festgenossen ein abgerunbetes Bilb von 

bent lanbwirthschaftlichen Kultlirzustanbe ber Provinz Vvrzufiihren; bagegen 

lmifjte von bieser Bebingnng bei ber Maschinen- unb Gerathe-Ausstellung 

abgesehen werben, Weil bie Provinz cine ackerbautreibenbe ist, unb gute 
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Pwdukte im Maschinenbau sparlich erzengt warden. Den Fabrikanten der 

Pwvinz wiirde durch diese Ausstellung Gelegenheit gegeben werden, die 

ltcucftert Erscheinungen anf biefcm Gebicte zur Prufung resp. Nachbildung 

kcniicn zu lcrncn. Den Fabrikanten des Auslandes war die Beschickung 

der Ausstellung svwohl durch die obcn bereits erwahnte Frachtermatzigung, 

wie dnrch die garantirte Ruckerstattnng des Grenzeingangs-Zolles, falls die 

Fabrikate an dem Eingangsort wicder uber die Grenze zuruckgingen, wesent- 

lich erleichtert Worden. 

Auherdein wurden Vcrloosungen von Pferden, Schweinen, Maschinen 

mid Gerathen, sowie von Garten- und Felderzeugnissen veranstaltet. 

Als Ausstellnngsplatz diente der am Konigsthor innerhalb der Festung 

belegene Exerzierplatz „Herzogsacker" und eines der auf demselben besind- 

lichen beiden Exercirhauser. 

Die Versammlungen und Ausstellungen fanden in den Tagen 

vom 23. bis 29. August 1863 statt; Exkursionen wurden nach Tra- 

kehnen, nach dem oberlandischen Kanal und Elbing, sowie nach 

Marienburg, Dirschau und Danzig unternommen. 

Se. Nkajestat der Konig hatte Allergnadigst bestimmt, datz die Gaste — 

wenigstens diejenigen aus Deutschland, denen die erwahnten Orte unbekannt 

waren — auf Gratis-Extrazugen nach Trakehnen und Marienburg gefiihrt 

und an beiden Orten auf konigliche Kosten solenn bewirthet werden sollten. Da 

die Landwirthe der Provinz Preutzen selbstverstandlich den Gasten aus anderen 

Lnndern und Provinzen den Vortritt bei den Excursionen lassen mntzten, 

bestimmte das Prasidium, datz nur autzerpreutzischen Mitgliedern, die noch 

vor Beginn der Versammlung Platze zu den Excursionen bestellten, dieselben 

garantirt und reservirt wurden. Erst dann, wenn man keine Nachfrage 

von autzerpreutzischen Mitgliedern erwarten konnte, sollten Billets an Mit- 

glieder ans der Provinz ausgegeben werden. 

An der XXIV. Versammlung Deutscher Land- und Forst- 

wirthe 1863 in Konigsberg betheiligten sich 3307 Mitglieder, eine er- 

heblich grvhere Zahl, als an einer der vorangegangenen 23 Versamm¬ 

lungen theilgenommen hatte. 

Die Plenar-Sitzungen fanden in dem von Sr. Majestat dem 

Konig Allergnadigst bewilligten Moskowiter-Saale, die Sitzungen der 

Sektionen gleichfalls in diesem Saale und in einer Anzahl anderer Lokali- 

taten statt. 

Wenn wir es uns auch versagen mussen, auf die Verhandlungen der 

XXIV. Versammlung deutscher Landwirthe naher einzugehen, so durfte es 

doch von Jnteresse sein, wenigstens die Fragen kennen zu lernen, welche 

1863 vorzngsweise das Nachdenken der Landwirthe far sich in Ansprnch 

nahmcn. 



217 

Wir lassen daher die Berathungsg egenstande fur die XXIV. 

Bersammlung Deutscher Land- und Forstwirthe hier fvlgeu. 

A. Fur die Plenarsitzungen. 
1. In neuerer Zeit haben die Versammlungen deutscher Land- und 

Forstwirthe das Bedurfnist erkannt, durch groste landwirthschaftliche 

Ausstellungen dem Zwecke, die Forderung der Landwirthschaft, 

naher zu treten. 

Wurde es sich nicht empfehlen, durch Aenderung des Grund- 

gesetzes fur die Versammlungen der veranderten Richtung der Be- 

strebungen Ausdruck zu geben, und fortan den Schwerpunkt in die 

Ausstellungen zu legen? 

2. Welcher der bisher eingeschlagenen Wege lastt eine Hebung des 

landlichen Kredits erwarten, event, was ist in dieser Angele- 

genheit zu thun? 

3. Welche Einheit des Bodenflachemnatzes lage bei Einfuhrung eines 

gleichmatzigen Mahsystems fur ganz Deutschland jm Jnteresse der 

Landwirthe? 

4. Was ist in Bezug auf das materielle und sittliche Wohl der 

landlichen Arbeiter in neuerer Zeit geschehen und — wenn in 

den meisten Gegenden mehr von dem zu reden sein mochte, was 

unterblieben ist — welche Schaden find in Folge dessen besonders 

hervorgetreten, und was konnte zur Abhilfe geschehen, wenn man 

sich an das Nachste, das Praktisch Ausfuhrbare, halt? 

5. Wie ist am besten eine Ermahigung des Frachttarifs fur kunstliche 

Dungemittel auf allen deutschen Eisenbahnen zu erwirken? 

6. Welche Bedeutung hat das Associationswesen fur das landwirth- 

schaftliche Gewerbe? 

7. Welche hauptsachlichsten Bedurfnisse und Wlinsche bestehen auf 

dem Gebiete des niederen landwirthschaftlichen Unterrichtswesens? 

Waren mil Rucksicht auf die thatsachlichen Leistungen der Ackerbau- 

schulen Aenderungen in dem herrschenden Systeme bei denselben 

veranlaht? bejahenden Falles, nach welchen Richtungen? Laht sich 

theoretische und praktische Ausbildung auf landwirthschaftlichen Lehr- 

anstalten in der gewohnlichen Unterrichtszeit mil Vortheil ver- 

einigen? 

L. Fur die Sektionssttzungen. 

I. Acker- und Wiesenbau. 

1. Welche Bedeutung hat der Mahnruf Liebigs, das; bei der 

heutigen Wirthschaftsweise die Felder einer allgemeinen Ver- 

armung entgegengehen, fur die deutsche Landwirthschaft? 
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2. Konnen Mittel und Wege angegeben werden, bei deren Befolgung 

es moglich wird, die Kloaken und gewerblichen Abfalle, namentlich 

grvherer Stadte, mehr als bisher fur die Landwirthschaft uutzbar zu 

machen und zu gleicher Zcit die Stadte zu desiusiziren? 

3. Welche Beobachtungcn find seit den Untersuchungen von Bennigsen- 

Forder „ liber das Vorkommen von Mergel in der norddeutschen 

Ebene", liber das Vorkommen, die Machtigkeit, Lagerungsver- 

haltnisse und Beschaffenheit von Mergel gemacht und welchen 

Erfolg hat die Anwendung von Mergel auf die dauerude Ertrags- 

fahigkeit der Felder gehabt? 

4. Liegen gegrundete Erfahrungen vor, dah die reine Brache zum 

Vvrtheil einer Landwirthschaft durch irgend eine Wirthschaftsweise 

ersetzt werden kann, und welche ist diese? 

6. Welche Erfahrungen liegen liber die Wirkung des Gypses svwohl 

als Dlingemittel fiir die Felder, wie auch als Einstreumittel in 

Stallungen vor? 

6. Unter welchen Verhaltnisseu und fur welche Getreidearten ist die 

Drillkultur anderen Kulturarten vorzuziehen? 

7. Welche Erfahrungen liegen liber die Dungung mil Kochsalz, 

Magnesiasalzen, Statzfurter Abraumsalz und Bakerguano vor? 

8. Hat der Hopfenbau in Preutzen eine Zukunft, event, welche Mittel 

find zu seiner Hebung anzuwenden? 

9. Ueberwiegen nicht die Vortheile einer allgemeinen lebendigen Ein- 

friedigung der Felder und Wiesen resp. mit Schaleichen, Hain- 

buchen, Weihdorn, Erlen, Weiden K. in geschlossenem heckenartig 

schmalem Bestande und mehr forstwirthschaftlich rationeller Kultur 

den Abgang an Ackerland und dergleichen scheinbare Nachtheile? 

und ist dieselbe nicht schon im Jnteresse einer intensiveren Kultur 

dringend zu empfehlen? 

10. Wie verhalten sich die Neinertrage der Wiesen zu denen des Acker- 

landes? Empsiehlt es sich, die Wiesen in Ackerland zu verwandeln? 

11. Welche Wirkung hat das in den Wiesen horizontal zirkulirende 

Grundwasscr nach seinem hohcren vder tieferen Stande 1. fur die 

Anseuchtung, 2. fur die Ernahruug der Pflauzen? Unter welchen 

Umstanden kann die richtige Stellung des Grundwassers die 

Nieselung ersetzcn? Wie unterscheidct sich die Wirkung des Grund¬ 

wassers von der des Riesclwassers? 

II. T h i e r z u ch t. 

12. Ist chic Traberkrankhcit des Schafes cin unverkennbarcs Leiden 

des Niickenmarkes odcr Nnckcngrats, oder ist dasselbe vselleicht 

gndcrswo zu suchcu? 
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13. Bet-ben dutch bestimmte Korperformen gewisse Erscheinungen und 

Eigenschaften des Wollvliehes bedingt? 

14. Welche Erfahrungen find in landwirthschaftlichen Kreisen uber die 

Eiugeweidewnrmer und deren Einwirkung auf die Thierkrankheiten 

gemacht Worden? 

15. Welche Erfahrungen find in Bezug auf die Stallfutterung der 

Schafe wahrend des Sommers gemacht, und wie hat fich diese in 

Bezug auf den Gesundheitszustand derselben bewahrt? 

16. In wie weit hat der Landwirth dem Fettschweitze der zu paareuden 

Znchtschafe Rechnung zu tragen, und steht der Fettschweisi des er- 

zeugten Thieres in bestimmtem Berhaltnitz zu dem seiner Eltern? 

17. Die Schafzucht steht in Deutschland im Allgemeinen in einem ge- 

wissen Gegensatz zur intensiven Wirthschaft, wahrend fie in England 

die intensivste Wirthschaft stiitzt. Welches find die Grunde dieser 

Erfahrung. und welche Bortheile konnen wir daraus ziehen? 

18. Welchen Bedingungen mutz Rechnung getragen werden, wenn fich 

die sogenannten Kulturrassen unserer Hausthiere in ihren Eigen- 

schaften erhalten sollen? 

19. Welche Erfahrungen find beim Verfuttern mit Rost befallener 

Pflanzen, seien es kultivirte, seien es wildwachsende, gemacht 

Worden? 

20. Welche Erfahrungen liegen uber die Zweckmasiigkeit der Kreuzungs- 

produkte mit Percheron in landwirthschastlicher Beziehung vor? 

21. Welche entscheidende Erfahrungen liegen uber die Berschrotung des 

Futtergetreides fur Pferde vor? 

III. Garten- und Ob ft ban. 

22. Was latzt fich thun, um den Obstbau im nordlichen Deutschland 

zu heben, damit er annahernd die volkswirthschaftliche Bedeutung 

gewinne, die er in anderen Gegenden unseres Baterlandes hat? 

23. Welche Mittel haben fich bewahrt, die von Frvsten stark beschadigten 

Obstbaume wieder zu kraftigen? 

24. Welche Mittel konnen gegen die im Vorsommer fich neuerlich 

haufig einstellende Erkrankung der Kirschbaume empfohlen werden? 

25. Welche Gemusesorten in den verschiedenen Kategorien derselben 

haben sich am besten bewahrt? 

26. Welche Weinsorten eignen sich fur das nordliche Deutschland am 

besten zum Anban als Tafeltrauben? 

IV. Naturwissenschaft und Technik. 

27. Woher kommt es, dasz die billige und zweckmaszige Deckung mit 

Pappe oder Filz so wenig Eingang fiudet? Welches ist die zweck- 

mahigste und relativ wvhlfeilste Art der Ausfuhrung? 
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28. Empfiehlt sich die Einfuhrung von Eisen und Stein in Stelle des 

Holzes als Material fur landwirthschaftliche Bauten? 

29. Verhalten sich die verschiedenen Sorten des Weizens gegen das 

Befallen durch Rost verschieden, und welche Weizensorten leiden wenig, 

welche am meisten von dieser Krankheit? 

30. Auf welche Weise erklart man jetzt, nachdem das Absorbtions- 

vermogen der Ackererde bekannt ist und Versuche uber das Wachsen 

von Laudpsianzen in wasserigen Losungen gemacht find, am besten 

die Aufnahme der Nahrstoffe in den Pflanzen? 

31. Wie bewahren sich die neuesten Fabrikationsmethoden des Torfs? 

32. Was ist bisher uber die Zusammensetzung der in masiig feuchten 

und fur das Pflanzenwachsthum geeigneten Erden sich bildenden 

Losungen ermittelt? 

33. Was laht sich thun, um die Prufung und Pramiirung landwirth- 

schaftlicher Maschinen besser zu organisiren als bisher und fur die 

Verbreitung der wirklich sich bewahrenden wirksame Gorge zu tragen? 

34. Welche Wasserhebemaschinen eignen sich fur die Zwecke der Land- 

wirthschaft zur Fortschaffung mahiger Wasserquanta? 

35. Welche Erfahrungen hat man zur Zeit uber die Verwendung der 

landwirthschaftlicheu Kraftmaschinen gemacht, und in wie weit find 

dieselben im Stands, dem taglich fuhlbarer werdenden Arbeiter- 

maugel abzuhelfen. 

V. Forstwirthfchaft. 

36. Welche gunstige und ungunftige Folgen hat die fortfchreitende Ent- 

waldung der Provinz Preutzen und der nordlichen Distrikte 

Deutfchlands fur die landwirthschaftlicheu Jnteressen dieser Gegenden? 

37. Durch welche verschiedene Vorkehrungsmahregeln werden beim 

Holzanbau groher, im Zusammenhange bclegener Waldblohen, die 

der Feuersgefahr besonders ausgesetzten Schonungen, namentlich 

Nadelholzschonungen, so weit svlche dnrch Briicher und Gewasser 

nicht unterbrochen werden, gegen Verbreitung von Waldbranden zu 

schiitzen sein? 

38. In welcher Weise wird der Anbau der Eiche auf grohen ent- 

waldeten Flachen, welche den Anbau dieser Holzart gcstatten, am 

zweckmahigsten zu betrcibcn rnid der Erziehung dieser Holzart einc 

grvhere Ansdehnung zu geben sein, so das; bei letzterer die Eiche 

zwischen den anzuzichenden anderen Holzartcn mit Erfvlg gegen 

Unterdruckung gcsichert werden kann? 

39. Welche der bisher bekannt gcwordeuen Stvckholz-Rodemaschinen 

haben mit Bezug auf Ersparuug an Zeit und Arbeitskraft am 

zwcckinaszigsten sich bewahrt? 
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40. Welch e Ursachen liegcn dem hiinsigen Vorkommen der Rothfaule 
in den Fichtcn- (Rothtannen-) Bestanden zu Grunde? 

41. Sind in nencster Zcit Erfahrungen liber die Entstehnngsursachen 
der Schulte bei den Kiefern gemacht Worden? 

42. Welche Erfnhrungcn find liber den Anbau der Larche in den ver- 
schiedenen Klimatcn Deutschlands gemacht warden? 

Das Pro gram m fur die Provinzial-Ausstellung derPferde 
wics folgende Einthcilung anf: 

I. K o n k u r r e n z u nr Ehrenpreis e. 

1. Preis Sr. Konigl. Hoheit des Kronprinzen. 
2. Preis Jhrer Konigl. Hoheit der Frau Kronprinzessin, 

46 Ehrenpreise in Silber znsammen im Werthe von 3880 Thaler. 

A. Vollblut, 

gceignet, die Zucht der Pferde fur verschiedenen Gebrauch zu verbessern. 
1. Englisch: a) geprlift auf der Rennbahn, mit Berucksichtignng der 

Leistringen; b) nicht geprlift anf der Rennbahn. 
2. Orientalisch. 

B. £ a IB Hut. 

1. Aus vorherrschend englischem Blute abstammend, geeignet 
zur Verbesserung der Zucht von: a) Jagd-, Reit- und Soldatenpferdent 
d) Wagenpferden. 

2. Aus vorherrschend orientalischenr Blute gezlichtet: Reit-- 
und Soldatenpferde. 

Jede dieser Uuterabtheilungen zerfiel in eine Klasse fiir Hengste und 
cine Klasse fur Stuten. 

0. Stutenft amme und Jahrgange, 

ein Gestiit in mindestens acht Jndividuen reprasentirend und den Charakter 
und Zweck des Gestiits darstellend in Ausgeglichenheit der Formen, Ueber- 
cinstinimung der charakteristischen Eigenschaften, Vvrziige und Schonheiten. 

Speziell zu prufen in einem Exemplar und zu bepreisen als An- 
erkenuung der Zucht. 

O. Gebrauchspferde. 

1. Reitpferde nnter dem Reiter — Leistungsfahigkeit versprecheud 
obcr hervorragende Schvnheit, ist Erforderuitz der Konkurrenz. 

2. Wagenpferde, iu der Auspannung — gleiche Grohe, Form, 
Farbc und wenn mvglich gleiches Geschlecht, find Erfordernisse der 
Konkurrenz. 
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II. Konkurrenz um Geldpreise in, Gesammtbetrag von 2370 Thlr. 
B. Pferde in der Hand kleiner Besitzer, Pachter u. dergl., 

geeignet zur Zncht des 
a) schweren Kavalleriepferdcs, b) leichten Kavalleriepferdes, c) Artillerie- 

zugpferdcs (schweren Ackerpfcrdes), ci) des kleinen masurischen Ackerpferdes. 
In seder dieser Abtheilungen bestand je eine Klasse fiir Hengste und 

fur Stuten; in den Klassen fiir „schwere" nnd fur „leichte" Kavaklericpferde 
waren je zwei Prcise fiir Hengste und je 15 Preise fiir Stuten, in der 
Gruppe des Artillerie- bezw. schweren Ackerpferdes vier Preise stir Hengste 
und 15 Preise stir Stuten, und in den Klassen des kleinen masurischen 
Ackerpfcrdes zwei Preise fiir Hengste nnd sieben Preise fur Stuten ansgesetzt. 

Das Komite fur die Provinzial-Ausstellnng der Pferde be¬ 
stand aus den Herren von Simp son-Georgenberg, von Bujack-Medunischken, 
Frentzel-Perkallen, Hensche-Pogrimmen nnd von Neumann-Wecdern. 

Die Preisrichter-Kommission fiir die Konkurrenzen um die 
Ehrenpreise bestand aus den Herren: Landstallmeister Wettich (aus 
dem landwirthschaftlichen Ministerium), Major von Dassel (Prases der 
Remonte-Ankaufs-Kommission) und von Arnim-Heinrichsdorf (Pommern). 

Die Ausstellung von Nindvieh, Schafen und Schweinen sand nicht 
gleichzeitig mit der Ausstellung fiir Pferde, sondern erst dann statt, als die 
Pferde deceits den Ausstellungsplatz verlassen hatten. Die Pferdestalle 
wurden nunmehr von den anderen Thiergattungen eingenommen. 

Zur Pramiirung von Rindvieh standen Pramien in, Gesammt- 
werth von 2300 Thaler zur Verfugnng. Es sand eine Konkurrenz um 
Geldpreise und eine solche um Ehrenpreise statt. 

Um Geldpreise konkurrirten: 

A. Niederungsvieh, B. Hohenvieh, das letztere ausgezeichnet: 
a) durch Milchergiebigkeit, b) dnrch Mastfahigkeit und c) durch Zugfahigkeit. 

Um die Ehrenpreise in Silber konkurrirten: 

0. als veredelte Nasser, ,inter sich: Shorthorn, Ayrshire, Aorkshire, 
Hollander, Ostfriesen, Oldenburger, Schweizcr, Allgauer, Eger, Angler. 

Bei der Konkurrenz um Geldpreise waren die Kreuzungen mit 
Iciederungsvieh und Hohenvieh den augeblichen Rcinzuchten gleichgestellt, 
und bei jeder der um die Ehrenpreise in Silber kvnknrrirenden 10 Nasser, 
heiszt cs in, Program,,, nicht nnr: „und verwandte Stamme", sondern auch 
bei dicscn Rassen find die Kreuzungen den Reinzuchten gleichgestellt. Dah 
eine solche vcrschwommene Vielseitigkeit des Programms die 
heillvscste Vcrwirrung in der Nindviehzucht anrichten musjte, 
liegt aus der Hand und bcdarf keiner weiteren Erorterung. 

Jcde Rassen- und Uuterabtheilung zerficl in 3 Einzclklassen: fiir 
Stiere, Kuhe und Farsen. — Altersklnsscn bestanden nicht. 
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Die Schafe warcn in 3 Abtheilungen: 1. Landfchafe, 2. Fleisch- 

schafe, 3. Wollschafe (vorherrschende Richtung auf Wollertrag) eingetheilt. 

Die Landfchafe zcrfielen in Marsch- und Hohenschafe bezw. deren Kreuzungen, 

wclchc lctztcrcn jedoch gesondcrt konkurrirten; die Fleischschnfe in langwollige, 

mittelwolligc und knrzwollige; die Wollschafe in 3 Unterabtheilungen, 

a) Kammwolle, b) vorherrschende Richtung auf Wollertrag und c) vor- 

herrschcndc Richtung auf feme, edle Wolle. 

Die Schweine waren in 3 Abtheilungen I. Kulturrassen, 1. grosze, 

2. klcine Schlnge, II. Landrasse und III. Fettvieh eingetheilt. 

Auf der Ansstcllnng waren 522 Pferde. 313 Stiick Rindvieh, tvelche 

nicht weniger als 11 verschiedcnen Rassen angehorten bezw. deren Kreuzungs- 

produkte waren, 440 Schafe mid 180 Schweine vorhanden. 

Die Protokolle der Preisrichter fur Pferde und Rindvieh 

enthalten antzer der Bekanntgebung der zur Vertheilnng gclangten Pramien 

weitere Mittheilnngen allgemeiner Natnr nicht. 

Dem Protokoll der Preisrichter fur Schafe find folgende 

Bemerkungen vorausgeschickt: 

„Die Schafe, fur die Pramien im Gesammtwerthe von 1000 Thlrn. 

ausgesetzt Worden, waren folgendermahen vertreten: 

Hiesige Landschafe mit Southdown 39 

Fleischschafe (Leicester-, Lincoln-, Cotswold-Rasse) . 27 

Fleischschnfe (knrzwollige) 49 

Wollschafe: 

(Kammwollrichtung) 22 

(Merino, Richtung auf Wollertrag) 250 

(Merino, Richtung auf edle Wolle) 21 

Menu man die Ungunst der Jahresschau fur eine Schafschau in An- 

schlag bringt, so konnen wir mit dem Resultat derselben auherordentlich zu- 

friedcn sein. Wir haben aber anch in Bezug auf die einzelnen Jndividuen 

wie anf die Gesammthaltuug auherordentlich gunstige Urtheile Sachver- 

standiger vernommen." 

„Die in den einzelnen 5llassen aufgestellten Zahlen reprasentiren sehr 

pracis die hentigen Bestrebungen in der Schafzucht. Die Fleischschafzucht, 

im sehr allmaligen Entstehen, kann erst dann allgemein aufgenommen 

werden, wcnn die Marktverhaltnisse sich durch vermchrte Communications- 

mittcl, und der Futterbau sich heben; die Zucht von Wollschafen mit der 

Richtung auf Wollreichlhnm in der Bliithe, die mit der Richtung auf grosze 

Feiuheit im Abnchmen, wahrend die der Rambouillets, (nur durch 3 Aus- 

steller vertreten) schwer Boden fassen will." 

Dem Protokoll uber die Pramiirung der Schweine fugten 

die Preisrichter folgende Bemerkungen hinzu: 
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„Jm Allgemeinen hat die Ausstellung der Schweine befriedigt. Wer 

aber glauben wollte, sie reprasentirte den Zustand der Kultur dieser Thier- 

gattung in unscrer Provinz, der wurde sich ungemein tauschen. Die auf 

der Ausstellung anwesenden Jndividuen reprasentiren einzelne wenige Zuchten, 

welchc ihrcn Sitz zufallig in der Nahe der Eisenbahnen und Wasserstrahen 

haben. Der gcmeine Mann, der Jnstmann und Tagelvhner, dessen bedeu- 

tendcr Thcil seiner baaren Einnahme der Verkauf des mit Abfallen aus 

seiner kleinen Wirthschaft aufgezogenen „Faselschweins" ist, halt noch grosze 

Stuckc auf sein langbeiniges Thier mit spitzem Riicken und abgeschlagener 

Kruppe; mit einigem Recht hochstens darum, weil die von den Handlern 

aus Westen bei uns aufgekauften, und fur die Maststalle der dortigen 

Fabriken bestimmten Thiere von dem Jnnern der Provinz aus oft an- 

strengende Tagemarsche zurucklegen miissen, ehe sie die Eisenbahn oder die 

Wasserstrafze erreichen. Dazn freilich find unsere einheimischen Thiere ge- 

eigneter, als die englischen kurzbeinigen, wie sie denn auch in den meisten 

Wirthschaften mit Hulfe des Weideganges ernahrt werden, und unter der 

Peitsche roher Hutejungen, durch Wilde Hunde oft dabei gehetzt, nicht selten 

taglich — und das namentlich auf grvszen Gutern — vom Hose sehr ent- 

fernte Weideplatze zu erreichen haben. Neuerdings haben auch diese Leute 

angefangen, die Formen und Mastfahigkeit des Stammes durch zeitweilige 

Benutzung englischer Eber auf benachbarten Gutern zu bessern." 

Vorstehende Schilderung der Schweinezucht und Schweinehaltung 

trifft heute (1894), wie hier gleich bemerkt werden mag, nicht mehr zu. 

Die Durchkreuzung mit englischen Schweinerassen und die Reinzucht der 

letzteren hat in solchem Umfange stattgefunden, das; der Typus des friiheren 

Landschweines, wie es vorstehend geschildert ist, kaum mehr irgendwo ange- 

troffen wird und als ausgestorben betrachtet werden kann. 

Die Kostenrechnung der XXIV. Versammlung Deutscher Land- 

und Forstwirthe, einschlichlich der Provinzial-Ausstellung balancirte in Ein¬ 

nahme und Ausgabe mit 52386 Thlr. 4 Sgr. 9 Pf. 

Jm Jahre 1869, und zwar vom 11. bis 13. Juni, sand in 

Konigsberg wiederum eine Provinzial-Thierschau und Ausstellung 

landwirthschaftlicher Maschinen, Gerlithe, Erzeugnisse der Land- 

wirthschaft und anderer Gewerbe statt, welche von den landwirth- 

schaftlichen Centralvereinen zu Danzig und Konigsberg unter Theilnahme 

des Schafzuchter-Vereins der Provinz Preiiszen veranstaltet wurde. 

Die Fortschrittc, welche in den verschiedenen Zweigcn landwirthschaft¬ 

licher Thicrzncht seit dem Jahre 1863, trotz der dazwischen liegenden recht 

ungiiustigen Jahre, gemacht Worden waren, lassen sich theilweise aus der 

gegen 1863 vcranderten Klassen Eintheilung des Prvgramms erkenncn, 

werden aber auch von den Prcisrichtern in den von ihnen erstatteten Sonder- 

bcrichtcn ansdrncklich ancrkannt und hervorgehoben. 
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Die wcscntlichsten Aenderungen des Preisausschreibens von 1869 
gegenlibcr dcm Programm der Ansstellung des Jahres 1863 bestanden in 
solgcndcm: 

I. bei Pferden. 
Zn den beiden Lllasscn Vollblnt „englisch" und „orientalisch" war noch 

„Gemischt Vollblnt" als 3. Klasse hinzugetreten. 
Uin die fiir Vollblnt, Halbblnt und schwere Ackerpferde ausgesctzten 

Ehrenprcise konkurrirten nur Pferde vvm vollendeten 2. Lebensjahre an. 
Die Gcldpreise gelangten lediglich fur Mutterstuten in Handen 

klcincrer Besitzcr znr Vertheilung, Hengste warden in dieser Abtheilung nicht 
pramiirt. 

Die Abtheilung „Gebrauchspferde" kam 1869 in Fortfall. 

II. Bei Kindern. 
Die Pramiirung der Kinder fand nach den 3 Abtheilungen: A. Ein- 

hcimische Rassen, B. Eingefuhrte Rassen und 0. Zugochsen 
(paarweise) statt. 

Die Zahl der eingefuhrtcn Rassen hatte sich von 10 bezw. von 
11 Rassen (denn auher den im Programm genannten Rassen waren 1863 
auch noch Breitenburger Zuchtrinder pramiirt Worden) auf folgende 5 Rassen 
bezw. Rasscn-Gruppen verringert. 

1. Hollander (resp. Westfriescu), 2. Oldenburger sresp. Ostfriesen 
und Breitenburger), 3. Angler, 4. Allgauer, 6. Shorthorn. 

Die im Programm von 1863 auher den Shorthorns aufgefuhrten 
schvttischen nnd englischen Rassen, sowie die „Schweizer" und „Eger" Vieh- 
schlage waren in Fortfall gekommen, und ebenso waren „verwandte Stamme" 
nnd „Kreuzungen" den einzelnen Rassen nicht mehr beigeordnet. 

Die Schafe waren ganz abweichend gegen 1863 nach 3 Ab- 
thciluugen: A. Wollschafe, B. Fleischschafe, C. Gemastetete Schafe 
geordnet. 

Die Wollschafe zerfielen in die Grnppen: Schafe: 1. mit Wolle 
fiir Krempel, 2. mit Wolle fur Krenipel und Kammwolle, 3. mit Wolle fur 
Kamm, a. deutsche, /?. frauzosische Kammwolle. 

Di e Fleischschafe warden in zwei Grnppen: „Grohere" nnd „Klei- 
nere" Rassen eingetheilt. 

Bei Schweinen war die Eintheilung des Preisausschreibens von 
1863 beibehalten Worden. 

Die Ansstellung wurde mit 114 Pferden, 263 Stuck Rindvieh, 630 
Schafen und 56 Schweinen excl. Fcrkel beschickt. An der gewerblichen Aus- 
stellung bethciligtcn sich 208 Aussteller mit uber 1500 ..Objekten und 
Grnppen" (>vie cs in dcm Bericht heiht). Nach dem Sonderbericht 

15 
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des Herrn I. P. Frentzel-Norugatschen iiber die Abthcilung (Pferde), 

waren von den ausgestellten 114 Pferdcn 56 itn Besitz banerlicher Bcsitzcr 

58 Pferde dagegcn in den Handen von Groggrundbesitzern. . 

Dem Gesammturtheil des Herrn Frentzel rider die ausgestellten Pferde 

cntnchmen wir folgende Bemerknngen: 

„Ein schoner Fortschritt in der Pfcrdezucht der ganzen Provinz, baner¬ 

licher wie der grvheren Besitzer, war in die Augen fallend, ein Fortschritt, 

als dessen crsten Anbahncr wir wohl unsern verehrten, verstorbenen Land- 

stallmeister von Schwichow betrachten durfen; ich meine, ein besseres Ber- 

haltnis; der Oberkorper der Thiere war sichtbar, langere Schnltern, langere 

Kruppen und kiirzere Nucken als in fruheren Jahren. Die Bemiihungcn, 

die der Verstorbene daranf gerichtet, diese Vorzuge den Trakehner Thieren 

eigen zu machen, beginnen unverkennbar fiir die Landespferdezucht ihre 

Fruchte zu tragcn. Aber anch in Privatzuchten, die ohne Trakehner Blut 

zu benntzen gefiihrt werden, war der Erfolg der Bestrebung nach den an- 

gefuhrten Berhaltnissen unverkennbar." 

„Englische Vollblutthiere waren leider nur 4 aus eincm Gestut, dem 

Georgenburger, ausgestellt, 2 Hengste in schonster Form, leider kein durch 

bcdeutende Leistung aus der Bahn bewahrtes Pferd dabei, wohl aber einer, 

„Bachns", sehr bewahrt zur Zucht fiir Halbblut, und 2 Stuten, die in der 

Form Vollendetes oder dock) dieser sich Naherndes nicht hatten, so dah der 

erste Preis ansfallen mutzte." 

„Gemischtes Vollblut waren nur 2 Thiere aus dem Popioller Gestiit 

erschienen, ein Heugst und cine Stnte. Letztere, ein schones Thier, erhielt 

den ersten Preis, der Hengst aber nur einen zweiten, und fiel somit ein 

erster Preis fiir Hengste auch aus." 

„Als orientalisches Vollblut war nur ein Hengst aus Scharfenort au- 

gemcldet, der Beweis aber, datz er es sei, konnte nicht gefiihrt werden, da 

der Vertretcr des Besitzers weder den Namen von Vater noch Mutter an- 

geben konnte, dieselben auch nicht in der Anmeldung genannt waren. Er 

wurde daher auch in die Abthcilung fiir orientalisches Halbblut verwiesen." 

„Die Beschickung der 3 Preiskategorieu fur Vollblut beweist even durch 

die wenigen Thiere, die ausgestellt wurden, und dadurch, das; nnr 2 Ziich- 

ter sie ausstellten, wie wenig verbreitet die Vollblutzncht ist, und daraus 

kann man folgern, wie wenig sie, die dock) unzwcifelhaft wichtig fiir das 

Gcdeihen und Fortschreiten der Pferdezucht ist, rentirt. Wie einmal die 

Verhaltnisse in unscrcr Provinz licgen, wo namcntlich der Verkauf von eng- 

lischen Vvllblntjahrlingcn noch gar nicht in Gebranch ist, kann sie leider 

nur von reichen Lenten oder nnr in sehr klcinem Maszstab betrieben werden 

und inns; stets die Bcfricdigung der Passion einen Theil der Rente iiber- 

nchmen." 
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„ Anders war eS mit dcr Beschickung der drci Kategorien von Thieren 
englischcn Halddlutschlages, gceignct zur Zucht von starken und leichten 
N'eitpfcrden und von Wagcnpfcrden. Sie war reichlich geschchen, und 

allc Prcisc konntcn an nnr wirklich ganz preiswiirdige Thiere ausgegeben 
werdcn." 

„Von Thieren gecignet zur Zucht von schwercn Ackerpferden war nnr 

ein Hcngst a»s Amalienhof, ein Holsteiner, ausgestellt, ein starkknochiges, 
regclmahiges Thicr init etwas sehr steiler Schnlter, aber trotz dieser mit 
encrgischem, regclmastigcm Gang, ein Thier, das gewist seinen Zweck erfullen 

wird und dem mit Recht ein erster Preis gebuhrte." 

„Von den in drei Kategorien (starker und leichter Rcitschlag, Wagen- 
schlag) bcpreisten 30 Stuten bauerlicher Besitzer gehorten die Besitzer von 

28 dem Gnmbinner, die von 2 dem Konigsbergcr Regierungsbczirk an. 
Dicse Thiere lieferten ein erfreuliches Bild der banerlichen Zucht, standen 

in Nichts den Stuten groherer Besitzer nach und gewahrten die Ueberzeu- 
gung, das; trotz der letzten Mihjahre und mancher aus Noth verkauften 
Stute doch noch werthvolles Material zur Zucht in Littauen genug ge- 

blieben ist, und manches sehr werthvolle Thier anch in den Nothjahren zu- 
gewachsen." 

Die Rindviehschan war mit 263 Rindern beschickt, gegen 312 Haupt, 
welche 1863 in Konigsberg ausgestellt waren. 

Die 1869 ausgestellten 263 Haupt-Nindvieh waren eingeliefert: 

1. von Handlern 32 Stuck 
2. „ Zuchtern aus Westprensten . 22 „ 
3. „ „ „ Littauen . . 20 „ 

4. „ „ „ dem Bezirk des 

ostpr. landw. Centralvereins . 189 „ 

Zusammen 263 Stuck. 

Der Special - Berichterstatter Herr Conrad-Maulen autzert 
sich uber die Rindviehschau in seinem Svnderbericht u. A. wie solgt: 

„Znnachst ist im Vergleich mit den beiden friiheren Ansstellungen 
von 1852 und 1863 ein entschiedener Fvrtschritt zu konstatiren, indem 
kaum Thiere vorhanden waren, deren werthvolle Eigenschaften nnr dem 

Eigenthnmer bekannt sein mogen. Die Mehrzahl der Thiere lies; bemerken, 
das; stir diescn Zweig der Viehzucht grohe Anstrengungen gemacht stud, das; 

die Stelle, welche die Nindviehhaltnng in nnserm Lande sernerhin zu l'ider- 

nchincn hat, in ihrer Bcdeutung gewiirdigt wird. Diese Anerkennnng kann 
nm so bestimmtcr ausgesprochcn werden, als die 28 ausgestellten Exemplare 

dcr bckanntcn Ostfriesischeu Jmpvrtcure einen sichcrn Maststab hergaben, da 

diesclbcn im eigcnstcn Jntcresse zu ciner Ansstellung doch nur Vorzuglichcs 
l'ringcn. Diese Thiere wnrden von vielcn dcr hier gcziichteten odcr im Be- 

15^ 
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sitze hiesiger Landwirthe befindlichen Stamme ubertroffen, nach dcm Gut- 

achten der Preisrichter sowohl als nach dem allgemeinen Urtheil." 

„Ein weiterer Fortschritt macht sich in so fern bemerllich, als uberwiegend 

Grnppen, sogar ganze Stamme ansgestellt waren; mir so kann man ein Ur¬ 

theil liber die Heerde gewinnen, welcher die Thiere angehvren." 

„Die Hollander (Westfricscn) waren am zahlreichsten mit 115 Num- 

mern vertreten, ein vicllcicht anffallendes Verhaltnih, wenn man sich er- 

innert, dah sie in grohern Transporten erst seit etwa 10 Jahren in die 

Provinz eingefuhrt find. Nach ihnen am zahlreichsten vertreten waren die 

Oldenbnrger (Ostfriesen, Breitenburger) mit 50 Stuck, dann die Allgauer K. 

mit 24 Stuck, die Angeler mit 23 Stuck, Shorthorn mit 18 Stuck. Die 

als einheimische Niedernnger angemeldeten 17 Kuhe zeigten theilweise starke 

Beimischung von Oldenbnrger und Hollander Bint, Land-Hohenvieh war 

nur durch 3 Hanpt aus einein Stall vertreten. Es mvchte hierans dock) 

wohl folgen, dah nach der Meinnng des Landes mit den fremden Rassen 

die eigenen Stamme nicht konknrriren konuen, sei es, dah sie zu einseitig, 

wie unsere Niederungsrassen, gezuchtet find, oder uberhaupt keinen bestimm- 

ten Charalter haben, und nach der jetzt dock) wohl allgemeinen Erfahrung 

den einzigen Vorzng besitzen, durftige Haltnng besser zu ertragen, als die 

Culturrassen, von denen allen sie bei guter Haltung in der Erzeugnng von 

Milch und Fleisch fast ausnahmelos ubertroffen werden." 

„Von dem Schweizervieh war aus der Ausstellung auch keine Andeu- 

tung mehr vorhanden; ebensowenig von den altercii eingefiihrten englischen 

und schottischen Stammen (Iorkshire, Ayrshire). Auherordentlich bewahrt 

hat sich aber die Einfiihrnng der Stamme aus dem nordwcstlichen Deutsch¬ 

land — die Oldenburger, Friesen bis Holland hin, Breitenburger, Angeler. 

Die erstcn waren vorziiglich vertreten und kvnnen in jedem Beznge zu den 

einheimischeir gezahlt werden, so gnt haben sie sich in die verwandten Ver- 

haltnisse der neucn Hcimath eingelebt. Sie vcreinigen moglichst in einem 

Kvrper dicdreiZuchtrichtungen: Milchreichthum, Arbeits- und wohl auch Mast- 

fahigkeit. Da die Entwickelung der Kultur aber das Allgemeine ausschlieht, 

vielmehr Eiuseitigkeit vorschreibt, so find die Hollander und Angeler ihnen 

znr Seite getreten; fur Zucht von Arbeitsochsen scheinen sie weniger geeignet. 

Ob diese dock) fiir gleiche Zwecke gcwahlten Stamnie ucben einauder Platz 

haben, oder ob sie einen Kampf um das Dascin fbhren werden, kann erst 

die Erfahrung lehren." 

„Auffallcn darf es, dah Shorthorns und Allgauer in so wenigcn Heer- 

den angetroffen werden, vbglcich ihre Einfiihrnng untcr besonders gnnstigen 

Umstandcn erfolgte." 

Ueber die Abtheilung Schafe, von denen 459 Merinos und 

171 Fleischschafe ausgestellt waren, lantet das allgemeine Urtheil des 

Hcrrn Schafereidircktor Mchser wie folgt: 
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„Wollen wir mit richtigcr Wiirdigung die diesjahrige (1869) Schaf- 

schm, i„s Auge fasscn, so ist cs nvthweildig, die Zuchtprinzipien des letzten 
Decenuinms durchzugchen. Bor dieser Zeit war fast ohne Ausnahme Hoch- 

feinzucht belicbt. Sic wurde von ven meisten aufgegeben, Weil der Woll- 

preis in keinem BerhKltnitz zn dem gcringen Schurgewicht stand. Nnr 
wenige Hcerdcn versnchtcn die Feinheit zu knltiviren, und doch ein hoheres 
Schurgewicht heranznznchten, die meisten hatten nur Wollmassen im Auge 

mid kultivirten diese mit wenig Rucksicht anf Feinheit und Korperform. 
Nach kurzer Zeit hattc man unglaubliche Massen heraufgepackt, aber auch 
die traurige Erfahrung gemacht, das; der Korper in diesem Panzerhemde 
cines Futters bedurfte, das jede Revenue fraglich machte, zumal die Woll- 
konjunktur dnrch ubersecische Produktion und Kriege eine crhebliche Storung 

erlitt. Niittlerweile hatte die Mode Kammwolle in Preis gebracht. Die 
Kammwollzuchter standen, da ihre Wolle im Preis der Tuchwolle gleichkani, 
mid die Thiere sich leichter ernahrten, auch mehr Schurgewicht lieferteu, in 
bcdeutendem Vortheil. Ein groher Theil ging svfort zur Kammwolle uber, 
nur sehr wenige behielten reine Tuchwollen bei. Biele suchten durch Zuch- 
tung auf Lange der Wolle die Mode und eventuell leichtere Ernahrung 
sich zu Nutzen zu machen, konnteu sich aber nicht entschliehcn, ganz zu 
Kammwolle uberzugehen und zuchteten a. clsux urairis, was auf der Schau 
miter Krempel-Kamnlwollschafen vorgefuhrt wurde." 

„Zivischen allen diesen Zuchtrichtungen hindurch tonte steigend der Ruf 
nach Korpergewicht. Hier und dort waren auch nut Kreuzung durch Fleisch- 
schafbocke meist mihgluckte Versuche gemacht. Korper waren allenfalls er- 

zielt, der Verlust an Wolle aber hob den etwaigen Vortheil wieder auf. 
Man war erfreut, im franzosischen Merinoschaf Korper und Wolle vereint 

zu finden und wars sich mit groher Vorliebe auf diese Zuchtrichtung." 

„Alle diese Zuchtnuancen waren in den verschiedensten Zusammen- 

stclluiigen vertreten, ohne einen befriedigcnden Abschluh in den Znchtprinzi- 

pien erkcnnen zu lassen." 

„Die Fleischschafschau war so hervorragend noch nie beschickt worden, 
sammtliche Abstufungen waren vertreten, leider aber standen die einheimischen 

Zuchten den eingefuhrten writ hinten nach, man muhte sogar eingestcheil, 
dasz die hicsigcn Zuchten zum Theil vcrziichtet oder verfuttert waren. Hier- 

aus durfte hervorgeheu, dasz die Zucht dieser Rasse doch mehr Aufmerksam- 
keit und Studium verlangt, als bei uns im Allgemeinen angenommen wurde." 

„Nach bent Verkauf zu schlicszen, der in dieser Kategorie sehr lcbhaft 

ging, schien das Publikum sich mehr, und vielleicht auch mit Recht, fur 
die grvszereu Rassen und hierin vvrnehmlich fur Oxfvrdown-Bocke zu ent- 

scheiden." 
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„Sowohl Bvckc lute Ncutterschafe btefer Nasse tuurben schnell geraumt. 

Die Southdowns brillirten durch ihre wnndervollen Formen, doch wurde 

ab uud zn die Beinerkung laut, dass sie doch zu kleine Figuren hatten." 

Die Schweineschau vcranlasite den Spezial-Bericherstatter, Herrn 

Freiherr von Tettau-Kraphausen, zu folgenden Bemerkungen: 

„Wenn auch zngegeben werden mutz, das; die Ausstellung der Schweine 

an Zahl weit hinter den Ansstellungen der andern Thiergattungen zuriick- 

geblieben ist, so ist andcrerseits ein Fortschritt in der Schweinezucht der 

Provinz nicht zu verkennen. Anszer allem Zweifel steht es, dasi von dem 

in der Provinz vorhandenen, einer Ausstellung wurdigen Material nur ein 

hochst geringer Prozentsatz auf der Schau figurirt hat. Es ist hierbei nicht 

anszer Acht zu lassen, das; nnr noch wenige Monate vor der Ausstellung 

wenig Vertraueit fur das Zustandekommen der nun so glanzend ausgefallenen 

Schau da war. Schweine konnen sich nur in einem guten Futterzustande 

auf der Schau prasentiren, und werden wir wohl nicht irren, wenn wir den 

Grund der mangelhaften Beschicknng mit Schweinen darin suchen, datz in 

Fvlge der angedeuteten Ungewihheit manches Thier fur die Schau nicht 

praparirt war, Welches wir unter anderen Umstanden dort gefunden hatten." 

„Nur 13 Anssteller hatten die Schau mit 66 Schweinen excl. der 

Ferkel beschickt." 

„Fassen wir das ausgestellte Material naher in's Auge, so darf es 

zunachst ausfallen, das; die grvhten und kleinsten Schlage wenig vertreten, 

die mittleren so wie Kreuzungen von mittleren mit grvszen Schlagen vor- 

wiegeitd und in excellenten Exentplaren ausgestellt find. Wahrend wir fru- 

her die grohen wie auch die kleinen Schlage haufig mit Vorliebe gezuchtet 

sahen, dominiren jetzt entschieden die mittleren Schlage, und scheint man 

jetzt zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, auch in der Schweinezucht die 

goldene Mittelstrasze innehalten zu mussen. Hierin konnen wir einen Fort¬ 

schritt in der Schweinezucht der Provinz begruhen. Die mittelgroszen Schlage 

eignen sich sowohl fiir die Reinzucht, als auch stir die Kreuzung mit unserm 

Landschwein am meisten. Sind die grotzen Schlage in fettem Zustande eine 

gesuchte Mnrktwaare, so bleiben sie stets die schlechtesten Futterverwerther. 

Den umgekehrten Fall haben wir bei den kleinen Schweinen. Sie find 

schnellwnchsig und werden in kurzer Zeit sett, ihr Absatz ist aber ein be- 

schrankter. Die Vortheile bcider Schlage vereinigen die mittelgroszen in sich. 

Sie find in seder Form ein gesuchter Handelsartikel; als Ferkel, als Lciufer, 

als Fettschweiu fiudet man sichereu Absatz fur sie. Hierzit gesellt sich bei 

ihneu die Eigenschaft der guten Futterverwerthung." 

„Gehen wir nun auf die ausgcstclltcn Jndividuen uliher ein, so mussen 

wir den Ban derselben in der Mchrzahl als einen, dem Zwecke vvllkommcn 

entsprechenden, bezeichneu. Bei einer wohl proportionirten Figur zcigcu die 

Thiere eine in seder Bezichung befricdigcnde Lattge, Breite und Tiefe des 
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KorperS. LLeuigcr ebef find die Thicrc in ihren Extremitaten gezogen. 

Bei Eberu findet sich hanfig ein zu schwercr Kopf, in den meisten Fallen 

gepaart wit cinem zu groben Kuvchcngerust, bei Thieren der grosien Schlage 

nicht seltcn cine zu meichc Fessel, uin den Korper dieser Kolvsse zu tragen, 

Anerkannt nms; ferner die Ergiebigkcit der Sane werden, da sich ein Durch- 

schnitt van 10 Fcrkeln pro San heransstellte. Jst es fur jetzt zur unum- 

stohlichen Wahrheit geworden, dasi die Rentabilitat vieler Schafereien ernst- 

lich in Fragc gestellt tft, so tritt die Aufgabe, einen Ersatz fiir die unren- 

tablen Schafe zu schaffen, an die Zuchter der Provinz heran. Wird das 

Schwein auch nie im Stande sein, das Schaf als Dungerproduzenten zu 

ersctzen, so ist die jctzige Konjunktur doch derart, das; es in vielen Oekono- 

mieen wirthschaftlich geboten ist, einen Theil des bisher an Schafe ver- 

wcndcten Flitters kunftig durch Schweine zu verwerthen." 

Die vorstehend mitgetheilten, allgemein gehaltenen einleitenden Be- 

merkungen der Herren Spezial-Berichterstatter iiber die Kiinigsberger Aus- 

stellung von 1869 geben ein klares und treues Bild des damaligen Standes 

der landwirthschaftlichen Thierzucht in ihren verschiedenen Zweigen. 

Die Provinzialschau des Jahres 1869 verursachte einen Gesammt- 

kostenaufwand von 17580 Thalern. 

Als im Jahre 1875 die Bewilligung erheblich grvherer Staatsbei- 

hnlfen als bisher zur Forderung der Rindviehzucht von Seiten des Land- 

tages in Aussicht stand, erlieh der Minister fur die landwirthschaftlichen An- 

gelegcnheiten Herr Or. Friedenthal an den Centralvereins-Vorstand unterm 

30. Januar 1875 eine Berfugung, aus welcher wir folgendes mittheilen: 

„Um eine gedeihliche Verwendung dieser Mittel fiir den Fall ihrer Be¬ 

willigung moglichst zu sichern, erscheint es schon jetzt an der Zeit, die 

nothigen Vorbereitungen hierzu zu treffen. Es ist meine Absicht, den Fonds 

vorzugsweise zur Hebung der Rindviehzucht aus dem Wege eines geordneten, 

dauerndcn und an bestimmte Bedingungen geknupften Pramiirungs-Wesens 

zu verwenden, und fordere ich demgemaf; den Vorstand aus, mir in moglichst 

kurzer Frist einen Plan einzureichen, wie derselbe den aus seinen Vereins- 

bczirk fiir Rindvichpriimien eventliell eiltfallendcn Betrag von jiihrlich 

8700 Mk. zu verwenden vorschliigt. Jndem ich den Vorstand aus die darauf 

bcziiglichcn Verhaudlungcn des Landes-Oekonomie-Kvllegiums verweise, fiige 

ich kurz die Hauptgesichtspnnkte hinzu, welche ich bei diesem Priimiirungs- 

plane bcriicksichtigt zu sehen wiinsche." 

„Zunachst svllen diese Staats-Pramien hohe sein, variirend zwischen 150 

und 600 Mk., damit man an ihre Erthcilung die Bedingungen kniipfcn kann, 

welche nothlvcndig find, um den Zweck der Priimiirung zu sichern. Dieser 

Ziveck last sich zusammenfasscn als Berbesserung der Zucht und Haltung, 

wie sie durch das Streben nach Erlangung einer der ausgesetzten hohen 

Priimien und durch die Belchrung bei der Vorfiihrung der besten Exeinplare 
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auf belt Ausstellungen erreicht Ivirb. Aus letzterem Grunde fvlgt nicht rmr, 

bah die Pramiirungeu ausschliehlich auf Ausstellungen erfolgen miissen, son- 

bent auch, bah es sich empsiehlt, ben Empfangern erster Preise auf Lokal- 

schauen bic Verpflichtnng aufzuerlegen, mit belt Pramiirteu Thieren bie 

Provinzialschaneu zu beschickeu, bamit auf biesen bie Elite zur Auschnuung 

nub event, auch zur Koukurrenz uuter sich um eiiteit ober zwei ho here Preise 

gebracht wiirbe." 

„Zur Vilbung bes Urtheils wirb bann bie Vorfiihrung bieser Muster- 

thiere, weun auch in beschrankter Anzahl, mehr leisten, als bie grohe Masse 

bes Mittelgutes. Die Ausstellungen selbst miissen bemgemah in Lokal- unb 

Provinzialschauen zerfallen, boch kann bie Provinzialschau mit einer Lokal- 

schan vereiuigt sein, unb kann bie Proviuz, um bie Zersplitterung ber Mittel 

zu verhiuberu, in eine Anzahl von Distrikten getheilt werbeu, in benen bie 

Ausstellungen alterniren." 

„Die Preise sollen vorzugsweise Preise fiir bie Zucht sein, Hiinbler stub 

baher garnicht zu pramiiren; bei sonst gleichen Eigenschaften ber Thiere geht 

ber Ziichter immer bem Besitzer vor. Nur in ben Distrikten, in welchen alle 

wirthschaftlichen Verhaltnisse bie eigene Zucht als unreutabel erscheinen lassen, 

barf ber Schwerpunkt ber Pramiirnng in bie Pramien stir Nutzthiere gelegt 

werben. Bei allen Pramien fiir Zuchtthiere ist bie Bebingung ber weiteren 

Benutzung zur Zucht im Vereinsbezirke zu stellen, soweit hiervon nicht zu 

Guusten bes Verkaufes an Ziichter im Jnlanbe, wenn bies als kontrolirbar 

erscheint, Ausnahmen zu machen sinb. Eventuell kiinnen solche Bebingungen 

auch in ber Form gestellt werben, bah bie Halfte ber Pramie erst gezahlt 

wirb, wenn bas betreffenbe Stuck Vieh auf ber niichsten Ausstellung mit 

entsprechenbem Nachwuchs wieber vorgefiihrt wirb, wie benn uberhaupt bie 

grvhte Sorgfalt barauf zu verwenben ist, bah biese Bebingungen auch wirklich 

ausgefiihrt werben, sonst wiirbe sich eine Verwenbung so groher Mittel fiir 

Pramien nicht rechtfertigen lassen, unb miihten biese Mittel bem Vereine, 

welcher in ber Kontrole sich saumig zeigen sollte, wieber entzogen werben. 

Der Pramiirungsplan miihte ferner euthalten: bie uothigen Bestimmungen 

liber bie Wahl ber Preisrichter unb bie Dauer ihres Preisrichteramts, so- 

bann bie spcciell nach ben Bebiirfnissen ber Provinz festzustellenben Klassen, 

je nach Rassen, Alter, Geschlecht unb Gebrauchszweck, in welchen praunirt 

werben folk, wobei besonbers zu beachten ware, inwieweit eine gesonbcrte Be- 

hanblung ber Thiere biiuerlicher Besitzer einzutreten hiitte; bie Fragc, vb nur 

wirklich gute Thiere ober stets bie bestcn ber ausgestellten pramiirt werben 

sollen, erscheint bagegen bei bem Schwankcnben bieser Begriffe unwichtiger, 

svbalb uur geniigenbe Bestimmungen getroffen sinb, bah erhcbliche Erbfehler 

von ber Pramiirnng ausschliehcn. Sobalb bie speeiellen Pramiiruugsplane 

von ben Provinzial-Bereinen cingclanfen sinb, werbe ich ben aus bem Lanbes- 

Oekvuomie-Kvllegium gebilbeten Ausschnh fiir bie Viehzucht bernfen, um mit 
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Joiner Mitwirknng dicse Plane endgiiltig in der Weise feststellen zu lassen, 
das,, ohne das einhcitliche PramiirungSsystem zu sehr autzer Augen zu lassen, 
doch den pravinziellen Eigenthumlichkeiten genligende Rechnung getragen 
wird. Anf diesem Wcgc wild es sich moglich machen lassen, das; nach Be- 
willigung der Funds das neue System sogleich in Kraft treten und schon 
anf den dicsjahrigen Ansstellungen erprobt werden kann." 

Die in dem vorstehenden Ministerial-Erlatz erwahnte Commission 
des Landes - Ockouomie -Kollegiums trat unter Vorsitz des Herrn 
Akinisters zusammen und fayte folgende Beschlusse: 

„Die Staatssnbvention ist der Regel nach ausschlichlich stir Prcimien 
anf Schanen bestimmt. Dort, wo diese ausschliehliche Verwendung aus 
lokalen, von den Centralvereinen nachzuweisenden Grunden in den vor- 
liegenden Zeitverhaltnissen nicht durchfuhrbar, ist ein Theil derselben anf 
ausdruckliche Genehmigung des Ministeriums zur Unterstutzung der von 
Rindviehzncht-Vereinen eingerichteten Bullenstationen zu verwenden, wenn 
solche cine zweckmatzige Verwendung der Staatsmittel sicher stellen." 

„Fnr die Pramiirung haben die Centralvereine detaillirte Plane aus- 
zuarbeiten und dem Ministerium zur Genehmigung vorzulegen. Bezuglich 
dieser Plane find folgende Bestimmungen mcchgebend:" 

„Die Schanen konnen zerfallen in Lokal-, Distrikts- und Provinzial- 
Schauen. Welche Schanen eingerichtet werden sollen, und in welcher Art 
die Centralvereine die Subvention anf dieselben vertheilen wollen, bleibt 
ihrem Ermessen uberlassen. Die Einrichtung von periodisch wiederkehrenden 
Distrikts-, resp. Provinzialschauen neben den lokalen ist als erstrebenswerthes 
Zicl zn betrachten, wo sie jetzt noch nicht stattfinden konnen. Die Orte 
und Termine der Schanen find in den Pramiirungsplanen bestimmt anzu- 
gcben. In seder Provinz konnen um die betreffenden Staatspreise nur der 
Provinz angehorige Thiere konkurriren; wenn Thiere aus anderen Provinzen, 
wie es dringend wunschenswerth, zu den Schanen zugelassen werden, so 
find hierfiir besondere Preise auszusetzen. Um die Staatspreise konnen alle 
Besitzer eines Bezirks konkurriren, einerlei, ob Vereinsmitglieder oder nicht, 
und ist es nicht zulassig, an die Pramiirung die Bedingnng der Erwerbung 
der Vereinsmitgliedschaft zn knupfen. Die Errichtung periodisch wieder- 
kchrcnder groszcrer Landesschanen mit eventnell intemationaler Kvnknrrenz 
nms; als ein hervorragendes Mittel zur Hebung der Zucht erkannt werden, 
mid ist es sehr wunschenswerth, hierfiir besondere Mittel flussig zu machen." 

„Das pramiirte Thier mnh wenigstens noch ein Jahr nach der Pra- 
miirnng in der Hand des Ansstellers oder im betreffenden Vereinsbezirkc 
vcrblciben. Die Beschickung anderer Schaueir bleibt dem Belieben des Aus- 
stellers iiberlassen. Es ist dahin zu wirken, dap, wenn irgend moglich, die 
anf kleinercn Schanen pramiirten Thiere anch anf den groheren Schanen 
Vvrgefiihrt werden." 
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„Der Minimalsatz fiir die einzelnen Staatspramien betragt 100 Mark. 

Alle Staatspreise find nur in baarem Gelde anszuzahlen." 

„Dic Ceutralvercine haben sich dnrch geeignete Mittel fiir Erfiillung 

der Pramiirungsbediugungen Sicherheit zu verschaffen. Als solches Mittel 

ist die Einbehaltung eines Theiles der Pramie bis zur Erfiillung der Ver- 

pflichtung zulassig." 

„Von einer gesouderten Konkurrenz kleiner Wirthe ist entschieden abzu- 

rathen. Dieselbe ist nur da zulassig, wo die Konkurrenz des Grotzbesitzers 

zu iiberwaltigeud sein wurde, nnd wo der Zweck des Schutzes vor dieser 

Konkurrenz durch eine passende Aufstellung der zu pramiirenden Thier- 

kategorien (z. B. Landvieh, leichte Schlage rc.) nicht erreicht werden kann. 

Die Pramiirnngsobjekte find von den Centralvereinen in moglichst genau 

begrenzte Kategorien zu bringen. Den Centralvereinen bleibt es uberlasfen, 

diese Kategorien festzustellen, fei es nach Rassen, Gcbrauchszwecken, Ge- 

schlecht u. dgl. m." 

„ Thiere unter 1 Jahr find von der Pramiirung ausgeschlosfen. Ein 

und dafselbe Thier kann innerhalb eines Kalenderjahres wohl auf verschieden- 

artigen, nicht aber auf Schauen gleichen Ranges wiederholt pramiirt werden. 

Nur das beste vorhandene Vieh fall pramiirt werden, doch konneu die Preis- 

richter den Preis auch ganz versagen, und fallt derselbe dann an die Ver- 

einskasse zuruck. Virements der Preise zwischen den einzelnen Kategorien 

find unznlassig. Es bleibt dem Ermesseu der Preisrichter uberlasfen, ob 

mehr der Zuchtwerth oder die Haltung der Thiere beriicksichtigt werden soll, 

sowie in wieweit Erbfehler ausschliesien, und ob der Gesundheitszustand der 

Thiere thierarztlich konstatirt werden soll." 

„Fur Nutzthiere (z. B. Zugochsen) durfen nur dann Staatspreise ver- 

geben werden, wenn sie in dem betreffenden Vereinsbezirk gezuchtet find." 

„ Es darf nur Vieh konknrriren, welches mindestens 6 Monate im Besitz 

des Ausstellers ist. Ostorio paripii8 geht der Zuchter dem Besitzer vor. 

Gewerbsmcihige Handler konnen nur, wenu sie gleichzeitig Zuchter find, mit 

von ihnen selbst gezuchteteiu Vieh konknrriren." 

„Das Preisrichter-Kollegium muh fiir jede Ausstellung aus Vertretern 

des Centralvereins und aus Vertretern des betreffenden Lokalvereins zu- 

sammengesetzt sein. Die Preisrichter find theils fur die gauze Provinz von 

den Vorstanden der Hauptvcrcine, theils fur die lokalen Bezirke von den 

Vorstanden der Unterverbande nach cinem solchen Verhaltnis; zu wahlen, 

das; die Vertreter der Centralvereinsvorstande stets die Majoritat bildeu." 

„Die Grosze des Preisrichter-Kollegiums ist in das Belieben der Vcreine 

gcstcllt, doch muh die Zahl der fungirendcn Preisrichter mindestens 3 be- 

tragen. Es ist wiinscheuLwerth, dieselbeu wenigstens auf 3 Jahre zu 

wahlen. Ettvaige Diatcn nnd Reisekvsten diirfen nicht aus dein Pramien- 

fouds bcstritten werden." 
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„Die Pramiirung soll nach freier Urtheilsbildung geschehen. Die An- 

gabe der Grlinde der Pramiirnug ist obligatorisch." 

Dcr Verwaltungsrath des Centralvereins ertheilte in seiner 

Sitzmig am 5. November 1875 fvlgendcm Plan liber die Verwendung der 

z»r Fvrderung der Riudviehzucht durch Vertheilung von Pramien in Aussicht 

gestelltcn Gcldmittel im Bereich des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen 

Centralvereins seine Zustimniung: 

„I. Einthcilung des Bezirks in Distrikte zur Abhaltung der 

Lokalschauen. 

1. Der durch den Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralverein 

reprasentirte Bezirk wird zur Veranstaltnng von Lokalschauen behufs Pra- 

miirung des Nindviehs in sieben Distrikte eingetheilt. 

2. In jedem Distrikte findet jahrlich im letzten Drittel des Monats 

Juni alternirend in den dazu geeigneten Orten eine Lokalschau statt, wah- 

rend alle zwei Jahre in den dazu sich eignenden Stadten des Bezirks eine 

der Zeit nach sich an die Lokalschauen anschliehende Bezirksschau abgehal- 

ten wird. 

3. Die Lokalschauen liber das Rindvieh werden sowohl dem Ort wie 

der Zeit nach gemeinschaftlich mit den Stutenschauen abgehalten. 

4. Mit den Lokalschauen resp. mit der Bezirksschau ist womoglich in 

jedem Falle eine kleinere oder grohere Ausstellung zu verbinden." 

„II. Festsetzung des Orts resp. der Zeit fur die Abhaltung der 

Bezirks- und Lokal-Schauen. 

5. Die Lokalschauen find so anzuberaumen, datz sie der Zeit nach hin- 

tereinander stattfinden, wahrend die Bezirksschau den Beschlutz bildet. 

6. Der Verwaltungsrath des Ostpreutzischen landwirthschaftlichen Cen¬ 

tralvereins setzt in seiner Januar-Sitzung auf den Vorschlag der resp. Lo- 

knl-Komitees diejenigen Orte und Tage fest, in resp. an denen die Lokal¬ 

schauen stattznfinden haben und trifft liber die Bezirksschau Bestimmung." 

„III. Wahl der Ausstellungs-Komitees. 

7. Das Komitee fiir die Bezirksschau wird von dem Verwaltungsrath 

eruannt; die Komitee's fiir die Lokalschauen werden aus je drei Mitgliedern 

desjenigen Vcreins, in dessen Bezirk die Schau stattfindet und je einem 

Blitgliede der andercn betheiligten Vereine gebildet. 

Das Mandat der Komitee-Mitglieder hat nur fiir die betresfende Aus- 

stclluug Geltung und erlischt, nachdcm das Komitee sich liber den Ort ge- 

ciuigt hat, an welchem im nachsten Jahre die Ausstellung stattfinden soll." 

„IV. Bertheilungsplan der Pramiirungsgelder. 

8. Von der in Alissicht stchenden Summe von 8700 Mark gelangen 

jahrlich 6000 Mark nach Maszgabe des Vertheilungsplanes auf den Lokal- 
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schaum zur Ausgabe, wohrend 2700 Mark fur die Bezirksschau zuruckgelegt 

werdm, so das; auf dieser, die alle zwei Jahre stattfindet, 5400 Mark zur 

Verweuduug kommen." 

„V. Bestimmuugen betreffend die Pramiirung selbst. 

9. Die Pramiirung erfolgt nach den Kategorieu: 

I. Zuchtrichtung auf quantitativ grotzten Milchreichthum mit 

Rucksicht auf geniigeude Mastfahigkeit; 

II. Zuchtrichtung auf leichte Mastfahigkeit und Schnellwuchsigkeit 

bei qualitativ guter Milchcrgiebigkeit; 

III. Zuchtrichtung auf Milchergiebigkeit ohuc besondere Rucksicht 

auf Mastfahigkeit; 

IV. Zuchtrichtung vorzugsweise mit Rucksicht auf Arbeitsleistuug. 

10. Die Pramiirung erfolgt durch zwei gesonderte Preisrichter-Kom- 

missionen, welche fur die Lokalschauen aus je drei Mitgliedern bestehen, 

Die eiue dieser Preisrichter-Kommissionen fungirt fur die Kategorien I und 

III (Milchvieh), die andere fur die Kategorien II und IV (Mast- und 

Arbeitsvieh). 

11. Ein und dasselbe Thier faint iunerhalb eines Kalenderjahres wohl 

auf verschiedenartigen, nicht aber auf Schauen gleichen Ranges wiederholt 

pramiirt werden. 

Es konuen demgematz auf den Lokalschauen nur Thiere aus den bei 

einer solchen betheiligten landrathlichen Kreisen, auf der Bezirksschau nur 

Thiere aus dem Bezirk Konigsberg und dem Kreise Heydekrug des Gum- 

binner Regierungsbezirks konkurriren. 

12. Eine gesonderte Pramiirung der im bauerlichen Besitz befindlichen 

Thiere findet nicht statt. 

13. Dem Empfanger von Pramien fur Zuchtvieh wird die Halfte 

des Betrages erst nach Jahresfrist gezahlt, wenn derselbe nachweist, das; 

das pramiirte Thier zur Zucht benutzt und in der Provinz Prcnhen be- 

findlich ist. 

14. Stierc miter ll/% und liber 3 Jahre alt dlirfen nicht pramiirt 

werden. 

15. Klihe miissen innerhalb des letztverflossenen Jahrcs ein Kalb zur 

Welt gebracht hnben odcr, svwie die etwa zu pramiircnden Starken, ersicht- 

lich tragend scin. 

16. Auf die Vvrfiihrung der Nachzucht ist bcsonders Gewicht zu legcu. 

17. Handler find von der Pramiirung ansgeschlvssen; bei sonst gleichen 

Eigenschasten der Thiere geht der Zlichter dem Bcsitzcr vvr. 

18. Erhebliche, wahrnehmbare odcr notorische Erbfehler schliefzen von 

der Pramiirung aus. 
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19. ES barf fciit Thicr anderS als auf den Namcn seines witklichen 
Eigeuthlimets augemeldet tucrbett. die junt Zweck bet Ausstellung 
aitgcfauft wnrden, find von der Pramiituug ausgeschlossen. Die ausge- 
stellten Thiere musscn sich seit niindestcns 6 Monaten im Besitz des Aus- 
stellets befundeu haben. 

20. Diejenigen Ausstellet, welche nicht Mitglieder von landwirthschaft- 
lichen Vercinen find, haben stets die volle Hohe der dutch die Ausstellung 
entstchenden allgeincinen Kosten pro rata bet ausgestellten Thiere zu ttagen. 

21. Die Hohe sowie die Zahl det auf einet Lokalschau zu vetgeben- 
den Ptamien witd von den Ptannitungs-Kommissionen gemeinschaftlich fest- 
gcsetzt. Eine Ptamie untet IM Mark dots nicht vergebcn wetden. 

Flit die Bezitksschau witd die Anzahl und die HSHe det Ptamien 
von dem Ansstellungs-Komitee festgesetzt, und diese Festsetzung mindestens 
6 Wochen vvt det Schau vetoffentlicht. 

Ptamien untet 10O Mark diitfen auch auf det Bezitksschau nicht vet- 
gebcn wetden. 

22. Det fut einen Disttikt, in welchem an Stelle det Lokalschau eine 
Bezitksschau stattfindet, flit die Lokalschau ausgewotfene Ptamienbettag 
kommt auf det betteffenden Bezitksschau mit zut Vettheilung. 

23. Zut Deckung det Kosten det Lokalschauen kann ein mahigcs Staud- 
geld ethoben wetden; soweit die Kosten auf diese Weise odet aus Enttee's 
rc. nicht ihte Deckung findeu, wetden dieselben von den behufs Vetanstal- 
tung det Lokalschau veteinigten landwirthschaftlichen Beteinen, im Vethalt- 
nih ihtet an die Kasse des Centtalveteins zu zahlenden Beittage, gettagen. 

24. Das Ausstellungs-Komitee einet jeden Bezitks- odet Lokalschau 
hat unmittelbat nach Beendignug detselben und spatestens 6 Wochen nach 
det Schau einen speziellen Beticht ubet den Vetlauf det Schau, aus wel¬ 
chem namentlich die Beschickung detselben und die Vetwendnng det Ptami- 
itungsgeldet etsichtlich sein musz, behufs Betichtetstattung an das landwitth- 
schaftliche Ministetium dem Votstande des Centtalveteins einzuteichen." 

„VI. Wahl det Pteistichtet. 

25. Die Wahl det Pteistichtet etfolgt auf Gtund vou Votschlags- 
listen, welche von den landwitthschaftlichen Zweigveteinen anfzustellen und 
dem Votstande des Centtalveteins einzuteichcn stud; fut die Bezitksschau 
dutch den Vetwaltungstath, welchet auch viet Pteistichtet fut jede Lokal¬ 
schau wahlt. 

Die Wahl det andeten beidcn auf jedet Lokalschau fuugitenden Pteis¬ 
tichtet etfolgt dutch das von den betheiligten Vetciuen gebildete Aus¬ 
stellungs-Komitee. 

Flit die Pteistichtet ist eine gleich grosze Anzahl von Stellvetltetetn 
zu ctivahlen, damit dieselben in Vethindetungsfallen ciiltteten konnen. 
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Auszerdem haben die Preisrichter das Necht der Kooptation fur den Fall, 

datz sie am Tage der Schau nicht vollzahlig find. 

26. Die Wahl der Preisrichter erfolgt auf drei Jahre. 

27. Nicmand kann gleichzeitig Preisrichter und Aussteller sein. 

28. Es bleibt den Preisrichtern freigestellt, wie sie sich ihr Urtheil 

bilden wollen; es empfiehlt sich jedoch, wenn dieselben durch Bonitirung 

nach Punkten sich einen gewissen Anhalt fiir ihr Urtheil bilden. 

Der Grund der Znerkennnng des Prcises ist kurz anzugeben. 

29. Es steht den Preisrichtern zu, die Zuerkennnng eines ausgesetzten 

Preises zu versagen. Der versagte Preis wird im nachsten Jahr zur Er- 

hohung des Pramienfonds derjeuigen Schau verwendet, auf welcher er im 

Jahre vorher nicht zur Vertheilnng gelangte." 

Die ersten 7 kombinirten L okalschauen zur Priimiittmg von 

Mutterstuteu in Handen kleinerer Besitzer und von Rindvieh fanden 

im Jahre 1876 stntt. 

Der ersten Rindviehschau, welche nach dem neuen System des oben 

mitgetheilten Pramiirungsplanes in Verbindung mit einer Schlachtvieh- 

schau und einem Maschinenmarkt fur den ganzen Centralvereinsbezirk 

im Jahre 1877 in Konigsberg abgehalten wurde, haben wir bereits auf 

Seite 64 dieses Berichts Erwahnung gethan. 

Die Vielseitigkeit der Rindviehrassen und deren Kreuzungen auf den 

Provinzialschauen von 1863 und 1869 hatte seitdem bereits einer groheren 

Einheitlichkeit der Zucht Platz gemacht. 

Von 119 Stuck Rindvieh, mit welchen die Bezirksschau 1877 in 

Konigsberg beschickt war, gehorten 111 Thiere der Hollander Rasse an, 

7 Stuck waren Shorthorns oder Shorthorn-Kreuzungsprodukte; ferner war 

noch eine Oldenburger Kuh erschienen, sammtliche friiher vorhanden ge- 

wesenen Rinder-Rassen waren auf der Ausstelluug des Jahres 1877 nicht 

mehr vertreten. 

Auf der Bezirksschau, welche 1881 in Konigsberg stattfand, be- 

trug die Zahl der Rinder 255 Stuck, von diesen gehorten: 

1. der Hollander bezw. Ostfriesischen Rasse an . 220 Stuck 

Ferner waren vorhanden: 

2. Shorthorns und deren Kreuzungsprodukte . 12 „ 

3. Wilstermarschthiere  9 „ 

4. Breitenburger  3 „ 

5. Oldenburger  1 „ 

6. Verschiedene Kreuzungsprodukte 10 „ 

zusammen 255 Stuck Rindvieh. 

Urn die Uebersicht uud die belchreude Vcrgleichuug der Thierformen 

mit einauder zu crleichtcrn, waren die Rinder nicht nnr nach Kategorien, 
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sondern anch nach Altersklassen innerhalb der einzelncn Katcgorien gcordnet 

anfgestcllt; dcrartigc Klassen warm beispielswcise fiir Stiere im Alter von 
13—24 Monaten mid stir solche, welche uber 24 aber nicht uber 48 Monate 

lift nmrcn, gebildet; ebenso konkurrirten die tragenden Starken und die jungen 

nicht iiber 48 Monate alien Kiihe, und wiederum die alteren Kiihe nnter 

sich. Da die Einthcilnng nicht nur nach Katcgorien sondern anch nach 

Altersllassen cs bedingte, dasz jede Klasse mit Preiscn ausgestattet wurde, so 

lies; sich im Verhaltnisj zu den vorhandenen Geldmitteln das System der 

Altersllassen leider nur in der angegebenen beschrankten Ansdehnung znr 

Anwendung bringen. Einzelne Aussteller nahmen zwar den llebelstand, 

die von ihnen ansgestellten Thiere nicht zusammenstellen zu kvnnen, sondern 

in verschiedeneu Standen ftittern und warten zn miissen, nur mit einem 

geivissen Widerstreben Yin, dieselben iiberzeugten sich jedoch sehr lmld von 

den Vorzngen dieser Einrichtung fur die Berirtheilung der ansgestellten 

Thiere nnd sohnten sich in Folge dessen mit der Anfstellung der Thiere 

nach Alters- und Geschlechtsklassen aus. 

Wie bereits aus den sruheren Bezirksschauen wurden anch 1881 den 

Fnttercrn von solchen Thieren, die erste Preise erhalten hatten, je 10 Ml. 

und ein Anerkcnnungsdiplom, den Fnttercrn von Thieren, welche zweite bis 

vierte Preise erhalten hatten, je 5 Mk. und ein Anerkcnnungsdiplom zu Theil. 

Da die Zahl und die Hohe der Pramien gleichzeitig mit dem Aus- 

stellilngsprogramm festgesetzt und veroffentlicht Worden war, also zu einer 

Zcit, als uber die eingehenden Anmeldnngen noch nichts bekannt sein konnte, 

so war es den beiden Preisrichter-Kommissionen anheimgestellt, Preise, welche 

etwa nicht znr Vertheilung gelangen konnten, weil in der betreffenden Klasse 

pramiirungswiirdige Thiere nicht, oder nicht in gentigender Anzahl vorhanden 

waren, znr Bildung von gemeinschaftlich zu vergebenden Championpreisen 

fiir den bestcn Stier, die beste Kuh und die beste Starke der Ansstellung, 

ohne Rucksicht aus Zuchtrichtung und Race zu verwenden. 

Demgemah ist denn anch anf dieser Bezirksschau verfahren, und die 

Championpreise fur den besten Stier und die beste Kuh, zwei Reprasentanten 

der Hollander Race, der Championpreis fiir die beste Starke einer Breiten- 

bnrgcr Starke zuerkannt. 

Neu war die Einrichtung eines Wettpreises. Als Preis waren zwei 

vom Herrn Minister dem Centralverein uberwiesene Oeldruckbilder, einen 

Hollander Stier und cine Knh derselben Rasse darstcllend, ausgesetzt. 

Um dicsen Preis konnten diejeuigen Aussteller konkurriren, welche 

1 Stier und 3 Kiihe bezw. Starken gleichzeitig mit der Anmeldung zur 

Ausstcllnng zu dieser Konkurrenz bcsondcrs ainneldcten und 20 Mk. ein- 

zahltcn. Die cingczahlten Betrage wurden dem Wettprcise zngeschlagcn und 

gleichfalls demjenigen ausgehandigt, dem dieser Preis zuerkannt wurde. 
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An dieser Konkurrenz betheiligten sich 16 verschiedene Heerden, so 

das; der Wettpreis nunmehr aus 600 Mk. und den zwei Oeldruckbildern 

bestand. 

Gelegentlich der Generalversammlung des Centralvereins im December 

1881 hielt Bcrichtcrstattcr in der Sektion fiir Viehzucht einen Vortrag uber 

die Dentsche Heerdbuch-Gesellschaft, in welchem er gleichzeitig die 

Frage ervrterte, ob es sich mit Riicksicht auf das gegenwartig bereits in 

Ostpreusien vorhandene werthvolle Rindvieh-Zuchtmaterial empfehle, fur 

Ostpreusien ein eigenes Heerdbuch ins Leben zu rufen. 

Im Hinblick auf die grohen Erfolge, welche dnrch die Bildung von 

Heerdbuch-Gesellschaften stir jede der verschiedenen Pferde- und Rindvieh- 

Rassen in England, sowohl in Bezug auf die Verbesserung der Korper- 

formen und die Leistungen der Thiere, wie auch auf die hiihere Rentabilitat 

der Thierzucht, fiir die Ziichter erreicht Worden find, rieth der Vortragende, 

dah die in Ostpreusien ansassigen Ziichter von Hollander Vieh zum Zweck 

der Verbesferung der in Ostpreuhen geziichteten Hollander Rinder eine 

Heerdbuch - Gesellschaft bilden und ein Heerdbuch herausgeben mochten. 

Dieser Vorschlag fand in der Sektion allseitige Zustimmung, und wurde eine 

aus funs Mitgliedern bestehende Kommission gewahlt, welche das Jnsleben- 

treten einer derartigen Heerdbuch-Gesellschaft vorbereiten sollte. 

Diese Kommission einigte sich uber einen vom Berichterstatter vorge- 

legten Statuten-Entwurf und erlich an die in der Provinz Ostpreusien an¬ 

sassigen Ziichter von Hollander bezw. Ostfriesischem Rindvieh ein An- 

schreiben, in welchem fie sich uber die Zwecke der Gesellschaft wie folgt 

aussprach: 

„Zu der allgemein angestrebten und als nothwendig anerkannten 

weiteren Verbesserung der in der Provinz Ostpreutzen geziichteten Viehrassen 

znr Konsolidirung der verbesserten Korperformen, Eigenschaften und Leistungen 

also zur Herausziichtung reinbliitiger Zuchtrassen, wie sie England fur die 

verschiedenen Nutzungszwecke bereits besitzt, zur Erhohung des Werthes der 

Zuchtthierc, zur Erleichterung und Erweiterung des Absatzes derartiger Zucht- 

thiere und in Folge dessen namentlich auch zur Steigerung der aus der 

Viehzucht zu erzielcnden Ertrage, ist es nothwendig, das; diejenigen Ziichter, 

welche gleiche Zuchtziele mit gleichen Mitteln und unter annahernd gleichen 

Umstanden verfolgen, sich behufs Erreichung dieser Zwecke zusammenthun, 

well ohne cine solche Vereinigung diese Ziele zum grositen Theil uicht er¬ 

reicht werden konncn." 

„Nach den Erfahrungen, die in dieser Veziehung in anderen Landern 

gemacht Worden find, kann es als fcststchend angesehen werden, das; die 

oben angcdcntetcn Zwecke nur dann erreicht werden konnen, und das; be- 

friedigende Resultate dieser Bcstrebungen nur dann zu erwarten find, weim 

die Ziichter einer Nasse und cincs nicht zu ausgcdchnten wirthschaftlichen 
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M'ietes sjch zusammenthun, um nnnmehr mit koncentrirten Kraften ganz 
bcstimmte. praktische Zucht-Resultcite und wirthschaftliche Vortheile zu er- 
ziclcn." 

„Aus diesem Grunde, und um an einer Stelle den Anfang zu machen, 
die dazu besonders geeignet ist, haben wir uns darauf beschranken zu mussen 
geglaubt, das Jnslebentreten einer Heerdbuch-Gesellschaft lediglich zur Ver- 
besserung der in unserer Provinz sehr verbreiteten Hollander bezw. Ost- 
friesischen Rindviehrasse durch Entwurf eines Statuts vorzubereiten, wobei 
es nicht ausgeschlossen ist, dah auch die Zuchter anderer Rassen Veran- 
lassung nehmen, sich zusammen zn thun, um in ahnlicher Weise, wie wir es 
vorschlagen, ihre in Bezug auf Zuchtziele und Zuchtmaterial abweichenden 
Bestrebungen gleichfalls gemeinsam zu verfolgen". 

Wenn in diesem Aufrufe von der ..Hollander bezw. Ostfriesischen 
Rasse" die Rede ist, wahrend das Statut fur eine Heerdbuch-Gesellschaft 
zur Verbesserung des in Ostpreuhen gezuchteten Hollander Rindviehes ent- 
worfen ist, so mag zur Aufklarung bemerkt werden, dah die Kommission 
keine Rassenunterschiede, weder in Bauart, noch in Farbe und in Abzeichen, 
zwischen Ostfriesen und Hollandern anzuerkennen vermochte, und die Ost- 
friesen um so mehr zu den Hollandern zu rechnen Beranlassung hatte, als 
die besseren Ostfriesischen Zuchten sortdauernd durch Einfuhrung Hollander 
Zuchtviehs Blutauffrischungen erhalten, und sich die Ostfriesen im Allge- 
meinen von den Hollandern nur dadurch unterscheiden. datz die ersteren in 
Folge einer in der Regel etwas knappen Ernahrung wahrend der Winter- 
monate in der korperlichen Entwickelung hinter den Hollandern zuruckbleiben. 

Das Statut der Heerdbuch-Gesellschaft ist im Anhang als 
Anlage XVII abgedruckt. 

Die Ostpreutzische Hollander Heerdbuchgesellschaft verfolgt also, kurz 
zusammeugefaht, folgende Bestrebungen: 

1. die in Opreuhen befindlichen schwarzweitzen Rinder der Hollander 
Rindviehrasse aus dem Zustande einer ..Landrasse" zu einer „Zucht- 
rasse" mit einheitlichen Formen und Abzeichen und mit gesteigerten 
Leistungen in Bezug auf Milchergiebigkeit und Mastsahig- 
keit herauszuzuchten, 

2. diesen Schlag auf der Grundlage einer andauernd ausreichenden 
Ernahrung fortgesetzt zu verbesseru, 

3. die auf diese Weise herangezuchteten Heerdbuchthiere als reinbliitig 
und voraussichtlich konstant vererbungsfahig durch die Eintragung 
in das Heerdbuch zu legitimiren, 

4. die Aufzucht solcher Thiere lohnender zu machen und den Absatz 
derselben zu fvrdern, und 

16 
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5. emeu gcdeihlichcn Einfinf; cmf die Berbesserung und Ausgeglichen- 

heit der gesammten Zucht der Hollander Ninder in der Provinz 

Ostpreuhen auszuiiben. 

Zur Berwirklichung der vorstehend kurz dargelegten Zuchtbestrebungen 

find folgende Ncittel in Anwendung gebracht Worden: 

1. Die Festsetzung der autzeren Merkmale des Schlages in Korper- 

form, Farbe und Abzeichen, 

2. die Verpflichtung der Mitglieder zur Fuhrung von Stammzucht- 

registern, derm Eintragungen auf der Grundlage einer gewissen- 

haften Zuchtbuchfnhrung nach bestem Wissen ehrenwortlich verbiirgt 

werden, 

3. die Korung aller in das Heerdbuch einzutragenden Thiere, und 

zwar anch der Nachkommen reinbliitiger Heerdbuchthiere, 

4. die Messungen wichtiger Korper-Diinensionen bei der Korung und 

auf Ausstellungen, 

5. die Fuhrung und Herausgabe des Heerdbuchs, 

6. die Beranstaltnug von jahrlich einmal stattfindenden Zuchtvieh- 

Ansstellungen und Auktionen, 

7. die Veranstaltung von Kollektiv-Ausstellungen auf grohen Thier- 

schauen. 

Zu vorstehenden Punkten ist Folgendes zu bemerken: 

Die anheren Merkmale der Ostpreutzischen Hollander Rinder bestehen 

zunachst in einer schwarz und weitzen Farbe der Thiere, welche der 

Zeichnung nach zwar unregelmahig ist, aber uberwiegend in schwarzer Bor- 

hand inid gleichfarbigem Kopf mit weifzem Stern, Schnibbe oder Blasse, 

unregelmatzig schwarzer, bis iiber die Rippen hinabgehenden Farbung des 

Rlickentheiks und schwarzem Hintertheil besteht, wahrend die ubrigen Korper- 

theile, namentlich die vier Beine, die Schwanzspitze, der Hodensack bezw. das 

(Sitter sowie der Bauch mit weitzen Haaren auf fleischfarbenem Pigment be- 

deckt find. — Bier weihe Beine, bei dcnen die schwarze Farbung in keinem 

Falle bis auf die Klauen herabgehen darf, weisze Schwanzspitze und ein von 

schwarzen Flecken freier Hodensack gehoren zu den Vorbedingungen fur die 

Korung and die Aufnahme in das Heerdbuch. 

Die Haut der Ostpreuhischen Hollander ist nicht zn dunn, sondern 

kraftig, aber weich und elastisch, mit feinen glanzenden Haaren besetzt, die 

in Gestalt von Flaum anch das Enter bedecken, welches stark entwickelt, 

jedoch elastisch uud weich ist, nnd nach dem Melken zusammenfallt. Ueber- 

zahlige Zitzen kommen hanfig vor. 

Die Horner find fcin, nach vorne nnd vielfach nach innen gebogcn, 

bei Kiihen fast dnrchwcg weih mit schwarzen Spitzen, bei Bullen etwas 

kraftigcr nnd bisweilen schwarz, aber gleichfalls kurz. 
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Der K o p f Ijat nach dcn von Lydtin mtf bcr Konigsberger Ans- 
stalling 1892 ansgcfiihrten Messungen bei den erwachsenen Bullen eine von 
.vumt zn Horn gemcsscne Breite der Stirne von 26—27 cm, bei Kuhen 
von 19—20 cm, bei einer Lange von 54—60 cm. — Der iin allgemeinen, 
im Berbaltnis; zuin Kvrper kleine Kopf ist bei Kiihen schmaler und erscheint 
daher longer als der breitere nnd verhaltnihmatzig kiirzere Kopf der Bullen. 

Der breite Nasenspiegel ist fast immer von grauschwarzer Farbe; 
gefleckte oder sleischfarbene Nasenspiegel kommen selten vor. 

Der Hals ist bei erwachsenen Thieren lang, vielfach mit feinen senk- 
recht verlaufenden Fatten versehen, nnd diinn, bei Bullen kraftig und mit 
stark entwickelter Wamme. 

Der Rucken, die Lenden und das Kreuz der Thiere verlanfen in 
einer geraden Linie; die Rippen find gut augesetzt, und ihre Wolbnng ist 
vorwiegend tonnenformig; der Widerrust ist slack) und breit, die Schulter 
schrage gestellt, die Brust ist breit und ties. Die Rippenwand hinter der 
Schulter fallt nur selten und bei den besseren Thieren garuicht ab. Die 
Kreuzflache ist eben nnd hat die Form eines Reehtecks, das Becken ist 
breit und weder spitz noch dachartig; die Huften find zumeist gut abgedreht; 
der Schwanzansatz liegt in der Ruckenlinie, und der dunne bewegliche 
Schwanz verlanft in eine starke weihe Quaste. Die Sitzbeinhvcker liegen 
weit auseinander. 

Die Gliedmahen find kraftig und regelmahig gestellt; der breite 
Oberarm des Vorderbeines schlieht sich gut an die Schulter an; der Ober- 
schenkel des Hinterbeines tragt eine stark entwickelte bis auf das Sprung- 
gelenk hinabgehende Hose, das Sprunggelenk ist kraftig geformt, und der 
trockene Unterschenkel gut eingeschient. Der Stand der Hinterbeine ist weder 
saulenartig noch zu stark gewinkelt, sondern normal. Hinterbeine und 
Vorderbeine decken sich in je ein und derselben Vertikal-Ebene und find 
breit gestellt. 

Durch das Statut find sammtliche Mitglieder der Heerdbnch-Gesellschaft 
zur Fnhrung von Stammzuchtregistern verpflichtet, in welche alle An- 
gaben in Bezug auf Abstammung, Geburt, Korung, Belegung, Abkalben, 
Berbleib des Kalbes u. s. w. einzutragen find. Die Stammzuchtregister 
werden in zwei Abtheilungen, fur Zuchtstiere und Kuhe gesondert, in ckuplo 
gefiihrt, am Schlusse eines jeden Kalenderjahres in einem Exeurplar dem 
Porstande eingereicht und flir das nachste Jahr neu angelegt. Die Ein- 
tragungen in das Stnmmznchtregister erfolgen auf Grund eiuer von dem 
Geschaftsfiihrer eingerichteten Zuchtbuchfuhrung, welche deu Zweck hat, 
iiber die Abstammung, die Leistungen nnd den Berbleib jedes einzeluen 
Thieres der Heerde vom Tage der Geburt bis zum Tage des Ausscheidens 
dnrch Schlachtung, Tod oder Berkauf Auskunft zn ertheilen. — Die Buck) 
fitljnunj ist leicht libersichtlich, und die einzelnen Bucher stehen in einein 

16* 
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solchen organischen Zusammenhange init eincmder, dasz der Lebensgang eines 

jeden Thieres und dessen Leistungen sich ohne vieles Nachschlagen und mit 

Leichtigkeit aus der Buchfuhrung ersehen lassen. 

Die Einfuhrung einer geordneten Znchtbuchsnhrung als Grundlage 

fiir die Anlegnng von Stammzuchtregistern hat sich als unabweisbares Be- 

diirfnist fiir die Mitglieder von Heerdbuchgesellschaften herausgestellt, Weil es 

ohne cine solche auf die Dauer nicht moglich ist, die Jdentitat der einzelnen 

Thiere sowie deren Abstammung nnd Leistnngen in allen Fallen einwands- 

frei nachznweisen. 

Die Anfertigung der Stammznchtregister bereitet seit Einfuhrung dieser 

Zuchtbuchfnhrung keine Schwierigkeiten mehr, Weil das Stammznchtregister 

nnr ein Auszug derjenigen Angaben aus den Zuchtbuchern ist, welche sich 

auf die am Schlusse eines jeden Jahres in der betr. Heerde vorhandenen 

Heerdbuchthiere und deren Nachkommen beziehen. 

Die Zuchtbuchfuhrung besteht aus je einem Zuchtbuch stir Stiere 

und Kiihe, aus je eineni Jungviehbuch fiir noch nicht zur Zucht verwendete 

junge Stiere und fur Farsen, aus einem Register zur Eintragung des 

Lebendgewichts der Thiere und aus einem Probemelk-Register, im Ganzen 

also aus sechs Buchern, welche im Verlage des Buchdruckerei-Besitzers 

R. Leupold in Konigsberg in Pr., Baderstraste 8—10, erschienen stud. 

Die Kornung der in das Heerdlmch aufzunehmenden Thiere erstreckt 

sich auch auf solche Zuchtthiere beiderlei Geschlechts, welche vaterlicher- und 

mutterlicherseits von Heerdbuchthieren abstammen. 

Um zur. Kvrung zugelassen zu werden, miissen Stiere mindestens 

24 Monate alt sein, Starken mussen einmal abgekalbt haben. Die aus 

einem Vorstandsmitgliede und zwei Vertrauensmannern bestehende Korungs- 

Kommission verfahrt bei der Korung nach ihrem eigenen, freien Ermessen; 

die Mitglieder derselben find nicht zur Angabe der Grunde verpflichtet, von 

denen sie sich bei der Zuruckweisung einzelner bezw. sammtlicher angemeldeten 

Thiere haben leiten lassen. DieZuruckweisung kann namentlich wegen fehlerhaften 

Korperbaues und zu schlechter Haltung der angemeldeten Thiere erfolgen. 

Die Korungs-Kommissivn hat jederzeit das Recht, die betheiligten Heerden 

svwohl selbst zu besichtigen, als auch zu diesem Zweck eines ihrer Mit¬ 

glieder zu delegiren und von dem Besitzer der Heerde eingehende Beant- 

wortung aller auf die Zucht und Abstammung der Thiere gestellten Fragen, 

sowie die Vorlegnng der Stammznchtregister zu fordern. 

Vaterlicher- und jmutterlichcrseits von Heerdbuchthieren abstammende 

sprimgfahige Stiere unter 24 Monate alt, welche der Zuchter selbst benutzt 

vder zu benntzen beabsichtigt, kvnnen der Kvruugs-Kommission zur Vorkorung 

vvrgcstcllt werden. Falls die Stiere in der Vorkorung angenommen werden, 

ist die Nachkommenschaft derselben, welche von, im Sinne der Heerdbuch- 

gesellschaft, rcinblutigen, wciblichcn Thieren fallt, die innerhalb des nachsten 
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Iahrcs bez>v. bis zn der im uachstcn Jahre ftattfinbcnbeu Korung, langstens 

jcdoch innerhalb 14 Monaten nach der Vorkvrung, von diesen Stieren ge- 

deckt ivvrdeii find, als reinblntige Nachkvmmenschaft zu betrachtm und dieser 

gleichberechtigt. 

Die vvrgckorten Bullcn werdcn in ein besonderes Bnch nach lanfender 

lunmcr ciugctragcn. 

Gelegentlich der Kvrungen, welche in den ersten Fruhjahrsmonaten 

vvrgenvmmen zn werden pflcgen, werden mit dem Lydtin'schen Metzstock 

folgende Korpermahe anfgenommen. 

Lange des Rumpfes von der Spitze des Brustbeines bis zur Spitze 

dcs Sitzbeines — Hohe hinter dem Widerrust — Hohe vor den 

Hasten — Brustkastentiefe nnd Brustkastenbreite unmittelbar hinter 

dem Widerrust gemessen — Huftenbreite und — Beckenbreite. — 

Sainmtliche Mahe find Durchmesser- bezw. Galgenmahe. 

Diese Messungen und deren Ergebnisse haben es ermoglicht, die am 

mcistcn in Betracht kommenden Korperverhaltnisse des Rumpfes der ver- 

schiedcncn Heerden angehorenden Thiere niit einander zu vergleichen, Minimal- 

mahe fur die Korung aufzustellen, die erstrebenswerthen und erreichbaren 

Korpermahe von normal gebauten Thieren zu ermitteln und den auf Ver- 

breiternng des Brustkastens und des Beckens der Thiere gerichteten Be- 

strcbungen der Ostprenhischen Hollander Heerdbuch-Gesellschaft Erfolg zu 

verschaffeiu 

Gutgebaute volljahrige Bullen haben hienach etwa eine Korper- 

lange von 185 bis 195 cm, eine gleichmastige Hohe von 142 bis 145 cm, 

hinter dem Widerrust wie vor den Huften, eine Brustkastentiefe von 80 

bis 85 cm, sowie eine gleichmahige Breite des Brustkastens, der 

Huften und des Beckens von 60 cm. 

Gut ausgewachsene Kuhe haben etwa folgende Korpermahe: Rumpf- 

lange 170 cm — Hohe hinter dem Widerrust und vor den Huften 134 cm, 
bisweilen ubertrifft das letztere Mas; die Hohe hinter dem Widerrust um 1 

bis 3 cm — Brustkastentiefe 75 cm — Breite des Brustkastens 

50 cm, des Beckens 52 cm. 

Auher den Angaben liber die Abstammung werden die Ergeb- 

nisse dieser Messungen in das Heerdbuch eingetrngen; eine Ver- 

offentlichung von Angaben uber Milchertrage erfolgt im Heerd- 

bnch grnndsatzlich nicht, Weil in dasselbe nnr solche thatsachliche Angaben 

eingetragen werden, welche in Bezug auf ihre Richtigkeit von der Gesellschaft 

gepruft werden konnen, was in Bezug auf Angaben nber Milchertrage von 

Seiten der Gesellschaft nicht ansfiihrbar ist. 

Was die Organisation der Gesellschaft anbelangt, so wird dieselbe 

durch einen Vvrstand geleitet, dem ein Ausschutz zur Seite steht. 
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Die Gesellschaft konstitnirte sich am 21. Oktober 1882 mit 42 Mit- 

gliedern, Ziichtern von Ostpreussischen Hollander-Rindcrn in Konigs- 

berg i. Pr. 

Der Vvrstand der Gesellschaft besteht aus dem Vorsitzenden Herrn 

Rittergutsbesitzer Benefeldt - Quoossen, dessen Stellvertreter: Herrn 

Generalpachter Rothe - Darinen , dem Geschaftssuhrer: Oekonomierath 

Kreiss nnd den Beisitzern: Herrn Amtsrath Rosenow-Doman e Branden¬ 

burg nnd Herrn Amtsrath Schrewe-Kleinhvf-Tapiau. 

Mit Riicksicht aus die grohe Bedcntuug, welche die internationale 

landwirthschaftliche Thier-Ausstellung in Hamburg 1883 fur alle 

thierznchtenden Lander Nord-Europas zn erlangen versprach, erschien es dem 

Verwaltnngsrath des Centralvereius nothwendig, datz die verschiedenen 

Zweige der Thierzucht auch des hiesigen Bezirks in Hamburg wiirdig ver- 

treten waren. 

Um den Ziichtern die grohen Unkosten der Beschickung zu erleichtern, 

wurden mit Genehmigung des Herrn Ministers 1000 Mk., welche zur 

Pramiirung van Pferden nnd 2700 Mk., welche zur Pramiirung von Rin- 

dern anf der nachsten Bezirksschau bestimmt waren, zu Subventionen fiir 

solche Pferde nnd Rinder verwendet, welche nach einer Borbesichtigung durch 

eine Kommission fur geeignet erklart waren, in Hamburg ausgestellt zu 

werden. 

Zu dem gleichen Zweck wurden fur Schafe und Schweine 500 Mk. 

aus Centralvereinsmitteln bewilligt und von 16 Zweigvereinen wurden 

876 Mk. zu diesem Unternehmen beigesteuert. 

Diese durch eine Kommission des Centralvereins organisirte gemein- 

schaftliche Beschickung der Thierschau in Hamburg hat zu wahrhaft glanzenden 

Erfolgen der bei diesem Unternehmen betheiligten Ziichter gefuhrt und den 

gnteu Ruf der Prvvinz Ostpreuszen, welcher bis dahin nur in Bezug aus 

Pferdezucht ein hervorragender war, nicht nur aus diesem Gebiete voll aus- 

recht erhalten, soudern iu Bezug aus die Rindvieh- und Schafzucht durch 

Vvrfuhrung von Thieren, welche als die besten zuchterischen Leistungen der 

ganzen Ansstellnng bezeichnet werden mnhten, oder wenigstens zu diesen zu 

rechnen waren, nenbegrundet und damit eiuen wirthschaftlichen Sieg errungen, 

welcher die segensreichstcn Folgen fur die Thierzucht unscrer Provinz nach 

sich gezogen hat. 

Bei dem Unternehmen der gemeinsamen Beschickung der Hamburger 

Ansstellnng aus dem hiesigen Centralvereinsbezirk waren 1 Aussteller mit 

16 Pferden, 7 Aussteller mit 55 Stiick Rindvieh und 2 Aussteller mit 

35 Schafcn betheiligt. 

Trotz der grvheu Konkurrenz gcrade in den von hier aus beschickten 

Gruphen der Hamburger Ausstellung haben an Prcisen erhalten: 
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©in Aussteller turn Pferden: 1 Ehrenpreis, 1 Preis fur Reprii- 

fcntiitioit non Gestiiten nub 4 Gcldpreise ini Bctrage von 1700 Mk. 

Sechs Aussteller von Rindvieh: 4 Ehrenpreise, 2 Preise fur 

Representation ganger Znchtcn nnd 13 Gcldpreise im Gesammtbetrage von 

4530 Mk. 

Zwci Aussteller von Schnfen: 1 Ehrenpreis, 7 Geldpreise im 

Bctrage von zusammcn 750 Aik. nnd 5 lobende Anerkennnngen. 

Wahrend in der Grnppe ..Hollander" der Abtheilung „Rindvieh" nur 

auf je nenn ansgestcllte Thiere cin Geldpreis vertheilt wnrde, fiel anf die 

in dieser Grnppe ansgestellten „ Ostpreutzischen Hollander" anf je 32/s Thiere 

cin Geldpreis, nnd nnter Hinznrechnung der Ehrenpreise anf je 22/3 Thiere 

cin Preis. 

Dem vom Berichterstatter im Anftrage der Heerdbnch - Gesellschaft 

herausgegebenen Ostpreutzischen Heerdbnch wnrde von Seiten der Jury der 

wissenschaftlichen Abtheilung in Hamburg eiue ehrenvolle Anerkennung aus- 

gcsprochen. 

Wclche Beachtung der Erfolg der Ostpreutzischen Znchter von Hollander 

Rindvieh ans der Ausstcllung in Hamburg im Anslande erfahren hat, geht 

u. A. aus Folgendem hervor: 

In dem Bericht der von dem Konige der Niederlande zur Wahr- 

nchmung der Jnteressen niederlandischer Aussteller ernannten Kommission, 

welcher im Nicderlandischeu Staats-Anzeiger veroffentlicht ist, heitzt es: 

„Das hollandische Vieh aus Ostpreutzen zugefuhrt, 

gehorte zu dem Schonsten, was aus der Ausstellung 

zu sehen war." 

„Ganz sicher hat diese Beschickung, wenn wir uns 

auch nicht mit derselben messen konnen, (Weil die Ori- 

ginal-Hollander in gesonderten Klasfen konkurrirten), 

in hohem Matze dazu beigetragen, das hollandische 

Vieh im Auslande bekannt zu machen und dasselbe 

schatzen zu lehren." 

Dieser, von Konknrrenten der hiesigen Znchter ausgehende Bericht legt 

ein einwandfreies Zcugnitz von der vorziiglichen Beschaffenheit der von 

hiesigen Ziichtern in Hamburg ansgestellten Hollander bezw. Ostfriesischen 

Rindcr ab. 

Im Jahre 1884 fielen die Lokalschanen zur Prnmiirung von Rind- 

vich aus, und es sand an dcren Stelle in den Tagen vom 22. bis ein- 

schlietzlich 25. Mai 1884 in Konigsbcrg einc Bezirksscha.n von 

Rindvich-Znchtmaterial, verbnnden mit einer Schaf- nnd einer Schwcine- 

Schan, mit einer Gefliigel-Ausstellung, sowie mit einer Ausstcllung land- 

wirthschaftlicher Maschinen, Gerathe und Gebrauchsgegcnstande stall. 
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Auf diescr Bezirksschau waren ausgestellt: 

In Zuchtrichtung I. (Milchreichthum und Mastfahigkeit): 

34 altere Stiere, 123 Kiihe und ersichtlich tragende Starken, 41 jungere 

Stiere, sowie 50 Stnrken und Starkkalber im Alter von mindestens 

6 Blonaten; 

In Zuchtrichtung II. (Mastfahigkeit und Schnellwiichsigkeit bei gnter 

Nlilchergiebigkeit): 

2 altere Stiere, 18 Kuhe und tragende Stnrken, 6 jungere Stiere und 

2 jungere Starken. 

In Zuchtrichtung III. Milchergiebigkkeit): 5 altere Stiere, 14 Kuhe 

und tragende Starken, 5 jungere Stiere und 12 jungere Starken. 

Zusammen waren demnach ansgestellt: 

In Zuchtrichtung I. 248 Thiere 

II. 28 

III. 36 

in Summa 312 Stuck Rindvieh. 

Dem Geschlecht und Alter nach geordnet, waren ausgestellt: 

41 iiber 24 Monate alte Stiere, 

52 iiber 6 Monate, aber unter 24 Monate alte Stiere bezw. 

Stierkalber, 

165 Kuhe und ersichtlich tragende Starken, 

52 nicht ersichtlich tragende Starken und liber 6 Monate alte 

Kuhkalber. — 

Auf der Bezirksschau des Jahres 1884 ist es zum ersten Male durch- 

gefiihrt Worden, das Rindvieh nach Geschlechts- und Altersklassen geordnet 

aufzustellen und den Preisrichtern, jede Klasse fiir sich, in Ringen zur Be- 

urtheilung vorzuflihren. 

Nach der gemachten Eintheilnng zerfiel jede Zuchtrichtung in folgende 

acht Klassen: 

1. Stiere uber 36 Monate alt, 

2. Stiere liber 24 und unter 36 Monate alt, 

3. Stiere liber 12 und unter 24 Monate alt, 

4. Stierkalber liber 6 und unter 12 Monate alt, 

5. Kiihe iiber 48 Monate alt, 

6. Klihe unter 48 Monate alt und ersichtlich tragende Starken, 

7. Starken liber 12 und unter 24 Monate alt, 

8. Starkkalber liber 6 und unter 12 Monate alt. 

Dnrch cine derartige Aufstellung der Thiere ist der belehrende Zweck 

der Thierschau wesentlich gefordert Worden, well der an und fur sich schwierige 

Bergleich der Kvrperfvrmen verschiedener Thiere unter einander erheblich 

leichtcr ist, wenn die dem Alter, deni Geschlecht und der Zuchtrichtung bezw. 
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bcr Rasse nach gleichartigen Thiere neben einander stehen, als wenn dieselben 
— uric das friiher nllgemein ublich war — ohne Rucksicht auf diesen 
wichtigen Umstand nach der alphabetischen Reihenfolge der Namen der Aus- 
stellcr, oder gar nach dcr Reihenfolge des Eingangs der Amneldungen 
raninlich von einander getrennt in bnntem Wechsel Aufstellung finden. 

Die im Jahre 1881 auf der damaligen Bezirksschau in Konigsberg 
znm ersten Male eingefuhrte Einrichtung der Wettpreise hat sich auch auf 
der Bezirksschau des Jahres 1884 recht gut bewahrt. In der Zuchtrichtung I. 
warm zwei Wettpreise von 200 Mk. und 1OO Mk., in den beiden anderen 
Znchtrichtnngen je eiil Wettpreis von 200 Mk. ausgesetzt. — Die Collek- 
tionen, welche sich unter Einzahlung von je 20 Mk. um einen solchen 
Wettpreis bewerben Ivollten, muff ten aus 1 Stier, 3 Kuhen und 3 Stuck 
mindestens 1 Jahr alten Jungviehs bestehen und bis auf den Stier vom 
Aussteller selbst geziichtet sein. 

An dieser Konkurrenz betheiligten sich in der Zuchtrichtung I. 14 
Heerden, in der Zuchtrichtung II. 2 Heerden; in der Zuchtrichtung III. fiel 
der Wettpreis aus, weil sich nur eine Heerde um denselben beworben hatte. 

Was die Abstammung der ausgestellten Rinder anbetrifft, so gehorten 
von 312 Rindern 294 Stuck der Hollander bezw. Ostfriesischen Rasse an, 
wahrend auherdem nur noch 9 Shorthorns und 9 Thiere der Wilster- 
Marschrasse ausgestellt warm. 

Diese Zahlen zeigen, in wie hohem Grade die Hollander bezw. Ost- 
friesische Rasse im hiesigen Centralvereinsbezirk bereits damals vorherrschte. 
Es darf dabei nicht unerwahnt bleiben, dah die auf der Bezirksschau 1881 
zum ersten Male zur Anwendung gekommenen Bestimmungen des neuen 
Pramiirungsplanes den ubrigen Rindvieh - Rassen die Konkurrenz gegen die 
Hollander-Rasse insofern mehr als friiher erleichterten, als jede Heerde nur 
in einer Zuchtrichtung ausstellen durfte. Wahrend also auf fruheren Aus- 
stellungen die renommirtesten Hollcinder Rindvieh - Heerden gleichzeitig in 
mehreren oder gar in allen Zuchtrichtungen ausgestellt und dadurch den 
anderen Rassen die Konkurrenz sehr erschwert hatten, durften dieselben nun- 
mehr nur in einer Zuchtrichtung ausstellen und hatten hiezu mit wenigen 
Ausnahmen die Zuchtrichtung I gewahlt, 

Um den Preisrichtern fiir die Pramiirnngsarbeiten einen ungefahren 
Anhalt — welcher bis dahin gefehlt hatte — zu geben, hatte das Aus- 
stellnngs-5komitce Bestimmungen fur die Thatigkeit der Preisrichter 
festgesetzt, welche im „Anhang" als Anlage XVIII abgedruckt find. 

An der Schafschau hatten sich Tuchwollheerden gar nicht betheiligt. 
Die Kammwoll - Zuchtrichtung war durch 11 Heerden, uberwiegend Ram- 
bouillets, vertreten, wahrend aus 13 Heerden englische Fleischschafe — 
Svnthdowns, Cotswolds, Hampshire-, Shropshire- und Oxfvrdshiredowns 
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ansgestellt waren. Jm Ganzen hatten sich 24 Heerden mit 220 Thieren 

an der Schafschau betheiligt. 

Schweine waren von 9 Ausstellern 92 Stuck ansgestellt, und zwar 

waren ans;er den grvheren englischen Racen dicsmal die Poland-China-Race 

in groszerer Zahl und anch der Beschaffenheit nach hcrvorragend vertreten. 

Geflngel hatten 17 Aussteller in ca. 50 Parthieen ansgestellt. 

Sehr reichhaltig war die Beschickung der Ausstellung landwirthschaft- 

licher Bkaschinen und Gerathe ausgefallen, dieselbe nahm einen Flachen- 

ranm von 480 Quadratmeter bedeckten und von 9076 Quadratmeter un- 

bcdeckten Ramn in Anspruch. 

Die Kosten der Ausstellung betrugen ohne die Pramien 12 986 Mk. 

77 Pf. und find durch die Einnahinen an Standgeldern und Entries etwas 

mehr als gedeckt Worden, so dah noch ein Ueberschuh von 437 Mk. 23 Pf. 

an die Kasse des Centralvereins abgefuhrt werden konnte. 

In den Tagen Vvm 3. bis 7. Juni 1886 veranstaltete die Ost- 

preuhische Hollander Heerdbuch-Gesellschaft in Konigsberg eine 

Ausstellung von Heerdbuchthieren und deren reinblutigen Nachkommen, welche 

in Verbindung mit einer Ausstellung von Schweinen, Geflugel, sowie von 

landwirthschaftlichen Maschinen und Geratheu stattfand. — An diese Aus¬ 

stellung schlotz sich am 7. Juni, Vormittags von 9 Uhr ab, die erste Zucht- 

vieh-Auktion der Heerdbuch-Gesellschaft an. 

Diese Ausstellung war mit 140 mannlichen und 185 weiblichen Zucht- 

thieren, zusammen mit 325 Heerdbuchthieren bezw. deren Nachkommen be- 

schickt, von welchen 122 Stiere, sowie 95 Kuhe und Starken zur Auktion 

gestellt wurden. 

Urn die auf der Ausstellung zur Vertheilung kommenden Preise durften 

sich nur Heerdbuchthiere und deren reinblntige, d. h. vaterlicher- und miitter- 

seits von Heerdbuchthieren abstammende Nachkommen bewerben. 

Zur Auktion wurden jedvch auhcr den vorstehend bezeichneten auch 

noch solche Hollander Stiere zugelassen, welche nur vaterlicherseits und auch 

solche, der Hollander Rasse angehorende weibliche Thiere, welche nur vater¬ 

licher- oder mutterlicherseits von Heerdbuchthieren abstammten. 

Die Pramiiruug und die Auktion fanden nach acht Alters- und 

Geschlechtsklassen statt. 

Die Bezirksschau zur Pramirung von Rindvieh-Zucht- 

matcrial sand 1887 in Verbindung mit einer Schafschau des Schaf- 

zuchter-Vcreins der Provinz Preusseu, mit einer Schweineschau und mit 

einer Ausstellung landwirthschaftlicher Maschinen, Gerathe und 

Gebrauchsgegenstaude in den Tagen vom 19. bis eiuschlieszlich 22. Mai 

in Konigsberg statt. 

Jm Anschlus; an dieses Ausstellungs-Unternehmen des Centralvereins 

haltc feruer die Heerdbuch-Gesellschaft zur Berbcsscrung des in 



251 

Ostprcuhen gczlichtetcn Hollander Rindviehs am 23. Mai 1887 

ihre zwcite Zuchtvich-Auktion veranstaltet. 

Die Pramiirung des Rindviehs erfolgte nach den Kategorien: 

I. Znchtrichtnng auf grlihtm Milchreichthum, mit Rlicksicht anf 

geni'igende Mastfahigkcit. 

II. Znchtrichtnng auf leichte Mastfahigkeit und Schnellwiichsigkeit 

bei guter Blilchergiebigkeit. 

III. Znchtrichtnng anf Milchergiebigkeit. 

Jede der vorstehcnden Kategorien umfahte folgende Alters- und 

Geschlechts-Klasscn: 

Es konkurrirten: 

A. urn Hauptpreise im Betrage von 100—300 Mk. in getrennten 

Klassen: 

1. Stiere iiber 36 Monate alt, 

2. Stiere liber 24 und unter 36 Monate alt, 

3. Kiihe liber 48 Monate alt, 

4. Klihe unter 48 Monate alt und ersichtlich tragende Starken. 

B. urn Nachzuchtpreise im Betrage von 50—100 Mk.: 

5. Stiere liber 12 und unter 24 Monate alt, 

6. Stierkalber liber 6 und unter 12 Monate alt, 

7. Starken liber 12 und unter 24 Monate alt, nicht ersichtlich 

tragend. 

8. Starkkalber iiber 6 und unter 12 Monate alt. 

Was die Beschickung anbetrifst, so warm ausgestellt: 

in Kategorie I. 267 Rinder, ausschliehlich der schwarzbunten Hollander 

bezw. Ostfriesischen Rasse angehormd, 

in Kategorie II. 39 Rinder, von welchen 23 der Wilster-Marsch-, 15 der 

Hollander vnd 1 Thier der Breitenburger Rasse angehorten, 

in Kategorie III. 25 Rinder, darnnter 13 Hollander und 12 rothe 

Ostfriesen. 

Die Ostpreuhische Hollander Heerdbuch-Gesellschaft hatte auherdem 

92 schwarzweihe Ostpreuhische Hollander ausgestellt, welche nicht um die 

Preise konkurrirten, sondern nur zur Zuchtvieh-Auktion angemeldet warm. 

Das Gesammtresultat der Beschickung der ganzen Ausstcllung, nach 

Rassen gruppirt, ist daher folgmdes: 

Es waren ausgestellt: 

387 Stlick Riudvieh Hollander Rasse ^ ca. 91,5 pCt., 

23 - - Wilster-Mnrsch-Rasse -- - 5,5 - 

12 - - Rothe Ostfriesen = - 2,8 

___ 1 -  - Breitenburger Rasse = = 0,2 

Znsammen 423 Stlick Riudvieh. 
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Es verdient hierbci hcrvorgchoben zu werden, dah, nach dcn Be- 

stimmnngen liber die Preisvcrtheilung, Thierc einer Heerde und einer 

Nassc nur in einer Kntegorie ansgestellt lverdcn nnd um die Preise kon- 

knrriren dnrften. ^— Fcrncr hatten die Mitgliedcr dec Heerdbuch-Gesellschaft 

sammtlich in Kntegorie I. ansgestellt, um den Ansstellern in Kntegorie II. 

nnd III. keine Kvnknrrenz zu mnchcn. — Trvtzdcm zeigte die Ausstellung 

dns gnnz bedcutende llebcrlviegen der Hollander Rindvieh-Rnsse. 

In Prozentsatzen ansgedruckt betrug das Verhaltnih der Hollander 

Riilder zn den Neprasentanten der ubrigcn Rassen, wobei die rothen Ost- 

friesen zu den lctzteren gerechnet werden: 

1887: ca. 91,5 : ca. 8,5 pCt., 

1884: ca. 94 : ca. 6 - 

1881: ca. 86 : ca. 14 - 

In Kategorie I. fielen die drei Siegerpreise von je 300 Mk. fur den 

besten Stier und die beste Kuh und von 200 Mk. fur die beste Starke der 

ganzen Ausstellung. 

An der Konkurrenz um die beiden in Kategorie I. ausgesetzten Wett- 

preise von 200 Mk. und 100 Mk. betheiligten sich 7 Heerden, so dah in 

Folge der Einzahlungen von je 20 Mk. der erste Wettpreis 340 Mk. betrug. 

Eudlich hatte die Ostpreuhische Heerdbuch-Gesellschaft einen Wettpreis von 

300 Mk. ansgesetzt, um welchen sich 5 Heerden unter Einzahlung von je 

20 Mk. bewarben, wahrcnd aus der Halfte dieser Einzahlungen ein zweiter 

Wettpreis gebildet wurde. 

Die in Kategorie I. zur Vertheilung gelangten 

38 Einzelpreise in Geld, 

4 Wettpreise, 

3 Siegerpreise, 

16 silberne Medaillen, 

24 broncene Medaillen und 

10 Anerkennungeil, 

znsammen 95 Preise wurden sammtlich fur Thiere ver- 

liehen, welche von Mitgliedern der Ostpreuhischen Heerdbuch- 

Gesellschaft gezuchtet bczw. ansgestellt waren. 

Es verdient dabci hervorgehoben zu werden, dah, wenn auch die 

altcren pranliirten Thierc znnl Theil importirt waren, doch sowohl die 

prainiirtcn, sprnngfahigen, 1 bis 2 Jahre alien Stiere, wie die pramiirten 

Kiihe und tragenden Starken bis anf je ein importirtcs Thier sammtlich in 

hiesiger Provinz geziichtet nnd nicht importirt lvarcn. 

Das Gesammtnrtheit der Prcisrichter-Kommissionen ubcr Kategorie I. 

lautete: 
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A. Fur Stiere: 

„Die pramiirtcn Thiere zeichuen sich durch hervorragende Korper- 

formen mis." 

L. in Bezug alls die liber 48 Monate alien Kiihe: 

„Die Klasse ist mit durchweg schonem Material beschickt Worden; 

es ist die gute rationelle Haltung der ausgestellten Thiere anzuer- 

kennen mid ein bedeutender Fortschritt in der Zuchtung zu ver- 

zeichnen." 

C. uber die jnngeren Kuhe und die ersichtlich tragenden Starken: 

„Diese Klasse war fast ausnahmslos mit so vorzuglichem Mate¬ 

rial beschickt, datz es fur die Preisrichter sehr schwierig war, die 

besten Thiere herauszuwahlen." 

In Kategorie II. wurden 7 Wilster-Marsch- und 2 Hollander Rinder 

pramiirt. 

Die Preisrichter-Kommission hat uber diese Kategorie folgendes 

Gesammturtheil abgegeben: 

„Die Gesammtausstellung der zweiten Kategorie genugte nicht 

den Anforderungen, welche die Preisrichter-Kommission zu stellen 

berechtigt war, und mnhten daher mehrere Preise wegen nicht 

pramiirungsfahigen Materials zuruckgezogen werden." 

„Trotzdem drei Kollektionen konkurrirten, konnte ein Wettpreis 

nicht vergeben werden." 

Die auf diesen Wettpreis geleisteten Einzahlungen wurden anf Be- 

schlutz des Komitss den Bewerbern zuruckgezahlt. 

In Kategorie III. wurden 5 rothe Ostfriesen, 2 Hollander und ein 

schwarzbunter Ostfriese pramiirt. 

Uni den in Kategorie III. ausgesetzten Wettpreis konkurrirte eine 

Heerde, bestehend aus rothen Ostfriesen, welcher derselbe auch zu- 

gesprochen wurde. 

Die in Verbindung mit der Bezirksschau fur Rindvieh nach einem 

Programm des Schafzuchtervereins der Provinz Preuhen von diesem ver- 

anstaltete Schafschau war von 32 Ausstellern mit 326 Schafen beschickt, 

welche in 63 Stallen untergebracht waren. Es warm ausgestellt: 

Tuchwollschafe 67 Stuck 

Kammwollschafe 123 - 

Nambouillets 38 - 

Fleischschafe 74 - 

Gemastete Schafe 24 - 

Zusammen 326 Stuck 

29 Loose Schafe mit zusammen 138 Thieren erhielten Geldpreise im 

Gesaunntbetrage von 1800 Mk. sowie 13 lobende Anerkennuugen. Den 
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Schaferu der dnrch gnte Haltung nusgezcichneten Heerden wurden Geldpreise 
im Betrnge von zusammen 150 Mk. ertheilt. 

Von 9 Ansstellern waren in 54 Stallen 153 Schweine ausgestellt, 
von dmen 45 Stuck in 26 Loosen 8 silberne und 12 broncene Medaillen, 
svwie 6 lobende Anerkennungen erhielten. 

Die Moschiuen - Ausstellung war schwacher beschickt als in friiheren 
Jahreu. Es bethciligten sich an derselben 24 Firmen, welche 92 qm be- 
deckten und 3940 qm unbedeckten Raum in Anspruch nahmen. 

Im Jahre 1888 veranstaltete die Ostpreuhische Hollander-Heerdbuch- 
Gesellschaft an der im Juni dieses Jahres in Breslau stattfindenden 
Wanderausstellnng der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft 
eine Kollektiv-AuSstellung von 70 Ostpreuhischen Hollander-Heerdbuchthieren 
bezw. Nachkommen von solchen. 

Von 17 Geldpreisen und 11 ehrenden Anerkennungen, welche in den 
Einzelklassen, in welchen die Ostpreuhischen Hollander konkurrirten, uberhaupt 
zur Vertheilung gelangten, entfielen auf die letzteren 10 Geldpreise und 
8 ehrende Anerkennungen. 

Auherdem erwarben die ostpreuhischen Ziichter eine Anzahl von Samm- 
lungs- und Zuchterpreisen sowie die beiden Siegerpreise fiir den besten Bullen 
und das beste weibliche Thier sammtlicher Niederungsschlage mit Ausnahme 
der Angler. 

Die Ostpreuhische Heerdbuch-Gesellschaft hatte in Breslau einen Wett- 
preis von 300 Mk. ausgesetzt, um welchen sich andere Ztichtervereinigungen 
der Gruppe ..Hollander, schwere Ostfriesen und Jeverlander" unter Eiu- 
zahlung des gleichen Betrages bewerben konnten. Der Wettpreis und die 
Einzahlungen sollten dem Sieger zufallen. Der Verein ostfriesischer Stamm- 
viehzuchter hatte die Wettc aufgenommen und war der Bedingung gemah 
mit seinen sammtlichen ausgestellten 23 Thieren in den Kampf gegen die 
Kollektion der Ostpreuhischen Heerdbuch-Gesellschaft eingetreten. Die Ent- 
scheidung fiel nach longer und sehr eingehender Prufung zu Gunsten der 
Ostpreuhen aus. 

Im Jahre 1891 veranstaltete die Ostpreuhische Hollander Heerd¬ 
buch-Gesellschaft auf der im Juni in Bremen stattfindenden Ausstellung 
der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft wiederum eine Kollektiv- 
Ausstellung niit 15 Bullen und 44 weiblichen Thieren, zusammen also mit 
59 ostpreuhischen Hollandern. 

Von diesen Thieren find durch Einzelpreise bezw. Anerkennungen aus- 
gezeichnet Worden: 

4 Blillen (3 Prcise, 1 Ancrkennung) 
15 Klihe (1 Siegerpreis, 8 andere Prcise, 6 Anerkennungen) 

6 Starken (6 Preise) 
zusammen 25 Thiere. 
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Fewer entficT anf die ostpreuhischen Ziichter ein Siegerpreis fur Knhe. 

eincr von zwei Ziichter-Ehrenprcisen, sowie der erste Sieger-Familienpreis. 

Sodaun wurden 6 Auszeichnnngen den a us je 1 Bullcn und 5 bis 7 selbst- 

geziichtetcn Kiihen oder Farsen bestehenden, von den betheiligten Ziichtern als 

„Eiuzelzuchter" ausgestcllten 6 Sammlungen, und endlich 6 weitere Aus- 

zeichnnngcn fur sechs von den betheiligten Ziichtern gestellte Fnmiliengruppen 

von mindestens drei als Kinder desselben Bullcn bezw. derselben Knh nach- 

gewicsenen Thieren verliehen. 

Die Theilnehmer an der Kollektiv-Ansstellung der Ostpreuhischen 

Hollander-Heerdbuch-Gesellschaft haben somit fiir 59 ausgestellte Thiere im 

Ganzen 38 Auszeichnungen erhalten. Es find demnach liber 64,4 pCt. der 

in Bremen ausgestcllten Ostpreuhischen Hollander Rinder pramiirt Worden. 

Im Jahre 1892 fand vom 16. bis 20. Juni die Wanderaus- 

stellung der D. L. G. in Kvnigsberg statt. 

Der Ostpreuhische Landwirthschaftliche Centralverein hatte 

zur Verwendnng anf dieser Wanderausstellung folgende Betrage hergegeben: 

Zur Pramiirung von Pferden . . . Mk. 8000 

Zur Pramiirung von Rindern... „ 8100 

Zusammen Bit. 16100 

Die Ostpreuhische Hollander Heerdbuch-Gesellschaft stiftete 

zur Pramiirung von Rindern anf dieser Ausstellung 4 silberne Ehrengaben 

im Werthe von zusammen 1200 Mark. — 

Die Beschickung der Ausstellung betrug: 

bei Pferden 339 Stuck darunter aus Ostpreuhen 330 Stuck 

„ Rindern 810 „ „ „ „ 547 „ 

„ Schafen 450 „ „ „ „ 179 „ 

„ Schweinen 242 „ „ „ „ 27 „ 

Zusammen 1841 Thiere darunter aus Ostpreuhen 1083 Thiere. 

Die Beschickung dieser Thierschau war also mit gegen 59 °/o aus der 

Provinz Ostpreuhen und mit iiber 41 °/o aus anderen Landestheilen er- 

fvlgt, was in Anbetracht der isolirten Lage Ostpreuhens im auhersten Nord- 

ostcn Deutschlands als ein gunstiges und erfreuliches Berhaltnih zu betrach- 

ten ist. — 

An Pferden waren 1892 in Kvnigsberg ausgestellt: 

Zuchtpferde der edlen warmblutigen Schlage 224, der kaltblutigcn 

Schlage 18, Gebrauchspferde 52, konigl. Dienstpferde 45 inkl. 16 Remonten 

des Remoutcdepots Liesken, zusammen 339. 

Ueber die ausgestcllten Pferde auhert sich der Berichterstatter, Herr 

Gcneralmajor von Podbielski im 7. Band des Jahrbuchs der D. L. G. 

u. A. wie folgt: 
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,.Hier wie in Bremen warm hauptsachlich nur edle Pferde vertreten; 

traten schon dort die Pferde der kaltblutigen Schlage vvllstandig in den 

Hintergrund, so sand dies noch in erhohtem Mahe in Konigsberg statt. 

Wie die Verhaltnisse liegen, dlirfte sich auch schwer die Zucht der kaltbluti¬ 

gen Pferde in diesen Gegenden einbiirgern, zum mindesten sich nicht zu einer 

lohnenden fur den Zuchter gestalten. 

An Zuchtpferden waren nach Klassen ausgestellt: 

1. Reit- und leichter Wagenschlag 3 Hengste, 71 Stuten, 

2. schwerer Wagenschlag 2 Hengste, 9 Stuten, 

3. jiingere Pferde der Klassen 1 und 2: 1889, 1890 und 1891 

geboren 78 Hengste, 16 Stuten, 

4. 4- bis 8jahrige Stuten, geeignet zur Zucht fur Kavalleriepferde 

in der Hand kleinerer Ziichter: 33 Stuten. 

Die Hengste der Klassen 1 und 2 waren, wie sich dies auch aus der 

Preisvertheilung ergiebt, nicht hervorragend; es sindet dies seine Erklarung 

darin, dntz sammtliches zur Zucht geeignetes Material von der preutzischen 

Gestuts-Verwaltung aufgekauft und in die Landgestiite uberfuhrt wird. Aus 

der andern Seite besindet sich die gesammte Hengsthaltung in den Handen 

des Staates, der Pferdezuchter wird daher darauf hingefuhrt, die Hengste 

mit dem dritten Jahre zu verkaufen. So waren auch bereits von den im 

Jahre 1889 geborenen und ausgestellten Hengsten der groszte Theil in dem 

Besitz der Gestuts-Verwaltung mit der Bedingung, dieselben im Herbst dieses 

Jahres gesund abzuliefern, angekauft. Diese dreijahrigen, durchweg sehr gut 

gehaltenen und aufgezogenen Hengste bildeten einen Glanzpunkt der ganzen 

Pferdeausstellung." 

„Wie hier, so auch in den Klassen 4 und 5 zeichneten sich die Hengste 

durch ihre guten und edlen Formen, durch starkes Fundament und elasti- 

schen Gang aus, und traten die vorher erwahnten Privatgestnte in einen 

regen Wettbewerb, der fur Georgenburg und Weedern am gunstigsten 

aussiel." 

„Das ansgestellte Stutenmaterial, namentlich in den Klassen des 

leichten Reit- und Wagenschlages war von ganz hervorragender Bedeutung, 

wohl selten durfte ein solches vereint gewesen sein. Es zeigte sich aber auch 

hier, welches bedeutende Uebergewicht die Privatgestnte den eiuzelnen kleinern 

Zuchtern gegcnuber besitzen. Die Klassen des schweren Wagenschlages waren 

nur gering beschickt." 

„Sehr interessant und einen tiefen Einblick in die Zucht gestattend war 

die Ausstcllung, die der laudwirthschaftliche Centralverein fur Littauen und 

Masuren fur 4—8jahrige Stuten in der Hand kleinerer Zuchter, geeignet 

zur Zucht von Kavalleriepferden, veranstaltet hatte. Die Pferde zeichneten 

sich durch kvrrekten Gang und gnte Rippenbildung aus, hatten auch dnrch- 

gehend viel Blut. Mit einem 1. Preise konnten drei Stuten bedacht werden, 
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etncit 2. mid 3. Preis eehielten je 6 Stuten, 10 einen 4. Preis, 3 eine 
Auerkciinung." 

„Die Klasse 14 enthielt Sammlungen von Privatgestuten, bestehend 
nus mindcstens 7 in dem konkurrirenden Gestut gezuchteten Pferden, ohne 
Rucksicht anf Geschlecht und Alter. In dieser Klasse hatten neun Zuchter 
ausgestellt." 

„Wie schon eingnngs erwcihnt, war die Ausstellung von Pferden der 
schweren kaltblutigen Rasse nur gering beschickt und war das Material, 
welches die ostpreuhischen Zuchter ausgestellt, von sehr geringer Qualitat, 
die meisten dieser Pferde waren aus Kreuzungen hervorgegangen und lichen 
bcstimmte Formen nicht erkennen. “ 

„Gleichfalls von sehr geringer Bedeutung war die Ausstellung der Ge- 
brauchspferde, die Pferde waren fast alle von geringer Qualitat, es ist dies 
fiir die dortige Gegend leicht erklarlich, denn wie der Staat alle brauch- 
baren dreijahrigen Hengste aufkauft, so werden von den Remonte-Kom- 
missionen alle ubrigen brauchbaren Stuten und Wallache stir die Remonte- 
Depots erworben, und was als Bodensatz — abgesehen von den Zucht- 
stuten — librig bleibt, ist grohtentheils minderwerthiges Material. Sehr 
zu bedanern bleibt nur, dah im Jnteresse der Ausstellung die groheren 
Grundbesitzer nicht mit ihren Luxus-Gespannen in die Konkurrenz einge- 
treten find. Von hervorragender Bedeutung war die Ausstellung des 
Hauptgestuts Trakehnen. Bildet doch Trakehnen gewissermahen das Ruck- 
grat der Pferdezucht Ostpreuhens — fuhren doch fast alle dorllgen Blut- 
stamme aus dies Gestut zuruck. Die Kollektion umfahte 4 Hengste und 
4 Stuten, von denen der „Hartenfelssohn", „Akademiker" und die beiden 
Fuchsstuten „Edeldame" und „Decima" vom „Hektor" bezw. „Orkus" am 
meisten in die Augen sielen." 

„Schliehlich sei noch die Ausstellung des Koniglichen Kriegsministeriums 
erwahnt, die 45 Pferde, von denen 16 Remonten aus dem Remonte-Depot 
Liesken eutnommen waren, umfahte. Es ist nur dankbar zu begrlihen, 
wenn die Heeres-Verwaltung solche Schauen beschickt, denn nur aus diese 
Weise kann der Zuchter einen sicheren Einblick erlangen, was fiir Material 
Seitens der Armee gewiinscht und angekauft wird. Die Pferdezucht kann 
aber nur prosperiren, weun sie — wie jedes andere Gewerbe — ihren 
klingenden Erfolg findet." 

Den Bericht liber die Rinder aus der Konigsberger Ausstellung 
der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft 1892 leitet Ober-Regierungsrath 
Dr. Lydtin aus Karlsruhe in Baden mit folgenden Worten ein, welche 
den ersten Eindruck, den unsere Provinz aus den aus Sudwestdeutschland 
kommenden sachverstandigen Beobachter machte, klar und durch spatere Ein- 
drucke nicht verwischt, wiedergeben. 

17 
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Herr Dr. Lydtin schreibt: 

„Wahrend der weiten Reise aus Sudwestdeutschland nach Konigsberg er- 

laubte es der Nachtzug unter gunstigen Umstanden, die ode und sandige, 

dnrch Zwergfohrenbiische und Teiche eiuigermatzen belebte Strecke von Berlin 

bis zur Weichsel durchzuschlafen, um erst beim Gedrohne der grotzen Dir- 

schauer Weichselbrucke zn erwachen. Einen erfrischenden Morgengruh boten 

von da anf west- und ostpreuhischer Erde die wogenden Getreidefelder, die 

saftig grunen Wiesen und Matten, aus denen Pferde, Rinder und Schafe 

uutcr den Strahlen der Morgensonne vom genossenen Friihfutter behaglich 

ruhten, umtummelt von ihren munteren Sprotzlingen." 

„Die grvhe Ausdehnung der Fluren und Schlnge markirte den Groh- 

grundbesitz, und der uppige Stand der Kulturen zeigte, dah die alte Sage 

von der extensiven Wirthschaft Ostpreuhens, das aus die Zucht des Pferdes 

und des Schafes angewiesen sei, der Vergangenheit angehore. Ahnen lies; 

sich ja, das; die herrlichen, als Armeepferde unubertroffenen Ostpreutzen und 

die aus den Ausstellungen zu Hamburg, Bremen und Breslau bewunderten 

ostpreuhischen Hollander Rinder nicht aus kummcrlichem Boden wachsen 

wurden; aber erst die Fahrt von der Weichsel bis zur russischen Greuze be- 

lehrte den Wanderer vom Rhein, das; die schvnen Erfolge Ostpreuhens aus 

allen Gebieten der Thierzucht zu einem grotzen Theil dem gunstigen Boden 

(Merge!), dem Seeklima und den glucklichcn Bodenbesitzverhaltnissen ent- 

springen, welche gestatten, dah die Thiere, nicht wie im Siidwesten in den 

engen Stallraum gedrangt, Dank der in einer Hand befindlichen Flachen in 

Gottes freier Natur athmen, weiden und sich tummeln konnen. Fehlt zu 

solcher Natur und zu solchem Besitzthum nicht der gute Muth und das 

Verstandnitz fiir die Erwerbung gesunder rassereiner und leistungsfahiger 

Zuchtthiere, fur die zweckmatzige Paarung derselben, fur die naturgemahe 

Pflege der Nachzucht, fur die Wahrung und Steigerung der Gesundheit 

und Leistungsfahigkeit der Produkte, und mangelt auch nicht der Sinn und 

die That genossenschaftlicher Verbiudung der Zuchter, um mit gleichen 

Mitteln dem gemeiusameu Ziele zuznstreben, so lassen sich Resultate in einer 

— allerdings nur menschlichen — Vollkommenheit erreichen, wie sie die 

Konigsberger Ausstellung hinsichtlich verschiedener Zuchten zur Anschau- 

ung brachte." 

In Konigsberg warm vertreten: 

die Hohenschlage dnrch 48 Stuck, 

die Niederungsschl age - 724 - 

die Shorthorns - 1 - (aus Ostpreuhen). 

Die Hohenschlage um fasten 39 Simmenthaler (4 aus Ostpreuhcn, 

20 aus Posen und 15 aus der Proving Sachsen) und 4 Montavoner 

aus Masuren. 
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Von den 724 Thieren der Niederungsschlage warm 469 aus Ost¬ 
preutzen ausgestellt. Die Ostpreutzische Hollander Heerdbuch-Gesell- 
schaft war hiebei mit 318 reinblntigen Heerdbuchthieren, die Heerdbuch- 
Gcsellschaft fur in Ostpreutzen gezogenes rothbuntes Holsteiner Marsch- 
vich mit 114 Thieren vertreten. 

Bereits auf der Ausstellung der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft 
in Bremen hatte die Ostpreutzische Hollander-Heerdbuch-Gesellschaft lediglich 
in Ostpreutzen geborene Hollander Heerdbuchthiere und derm reinbliitige 
Nachkommen ausgestellt, um zu zeigen, was die Gesellschaft in der 
Provinz Ostpreutzen auf zuchterischem Gebiete aus eigener Kraft 
geleistet hat, und was unter ostpreutzischen Boden- und klima- 
tischen Verhaltnissen in der Rindviehzucht geleistet werden kann. 

Aus dem gleichen Grunde ist die Betheiligung bei der Kollektiv-Aus- 
stellung der Gesellschaft auf der Ausstellung der Deutschen Landwirthschafts- 
Gesellschaft, welche 1892 in Konigsberg stattfand, lediglich auf in Ost¬ 
preutzen geziichtete Hollander und deren reinbliitige Nachkommen 
beschrankt geblieben. 

Vom Auslande oder aus anderen Zuchtgebieten nach Ost¬ 
preutzen eingefuhrte Thiere find zu den Kollektiv-Ausstellungen 
der Heerdbuch-Gesellschaft Ostpreutzischer Hollander seit 1888 
nicht mehr zugelassen Worden, so datz diese Kollektiv-Ausstel¬ 
lungen seitdem den Typus des „Ostpreutzischen Hollander-Rind- 
viehschlages" vollstandig rein zur Darstellung gebracht haben. 

Angaben uber die Beschickung und uber die Ergebnisse der Pramiirung 
auf der Konigsberger Ausstellung 1892 find fur die beiden im hiesigen Be- 
zirk fur die Rindviehzucht fast ausschlietzlich in Betracht kommenden Rinder- 
Rassen, fur die „Ostpreutzischen Hollander" und den „rothbunten 
Holsteiner Marschviehschlag" im „Anhange" in drei Tabellen als 
Anlage XIXabc zusammengestellt. 

Zur Besprechung der einzelnen auf der Ausstellung vertretenen Rind- 
viehschlage ubergehend, sagt Ober-Regierungsrath Or. Lydtin: 

„Die ausgestellten Ostpreutzischen HollLnder Rinder bildeten den 
Kern- und den Glanzpunkt der Konigsberger Rinderschau. Sie verdienen 
deshalb auch in erster Reihe betrachtet zu werden." 

An der Ausstellung der Schafe auf der Ausstellung in Ko¬ 
nigsberg 1892 war Ostpreutzen wie folgt betheiligt: 

In den Gruppen: 
I. Merino. 

a) Tuchwolle: 
unter 42 Schafen mit 12 Stuck, 

b) Stoffwolle: 
unter 30 Schafen mit 12 Stuck, 

17* 
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c) Kammwolle: 
unter 175 Schafen mit 72 Stuck. 

II. Fleischschafe. 
a) Merino-Fleischschafe: 

unter 12 Schafen keins aus OstPreutzen, 
b) Englische Fleischschafe: 

unter 180 Schafen mit 90 Stuck. 
III. Deutsche Rassen und Schlage. 

unter 11 Schafen mit 5 Stuck. 

Somit waren von 450 uberhaupt ausgestellten Schafen 191 aus Ost- 
preutzen. 

An Preisen entfielen auf Ostpreuhen: 
In den Gruppen: 

I. Merinos. 
Von 61 Preisen im Gesammtbetrage von 3965 Mk., 2 silbernen 

Ehrenpreisen und 7 Anerkennungen, 
13 Geldpreise im Gesammtbetrage von 945 Mk. und 2 Anerken¬ 

nungen. 
II. Fleischschafe. 

Von 33 Preisen im Gesammtbetrage von 2770 Mk. und 12 An¬ 
erkennungen, 

14 Geldpreise im Betrage von 990 Mk. und 6 Anerkennungen. 

III. Deutsche Rassen und Schlage. 
Die beiden fur Frankenschafe ausgesetzten Preise im Betrage von 

zusammen 60 Mk. 
Die Schweine-Abtheilung war 1892 in Konigsberg am 

schwachsten mit 104 Stuck beschickt, von denen 27 aus Ostpreutzen gestellt 
waren. Von diesen gehorten 26 Schweine den grohen weihen englischen 
Schlagen an, wahrend auherdem noch ein Poland-China-Schwein vorhanden 
war. — Diesen Schweinen wurden 4 Geldpreise im Gesammtbetrage von 
190 Mk. und eine Anerkennung bewilligt. 

Ueber die Beschickung der vom Ostpreutzischen landwirth- 
schaftlichen Centralverein in den Jahren von 1876 bis 1893 ver- 
anstalteten Haupt- und Bezirksschauen und uber die. auf diesen 
Schauen vertheilten Pramien fur Rinder, Schafe, Schweine und 
Gefliigel giebt die im „Anhang" zu diesem Bericht als Anlage XX 
abgedruckte Uebersicht Auskunft. 

Eine wescntliche Aenderung bezuglich der auf die Forderung der Vieh- 
zucht gerichteten Matznahmen des Centralvereins hat sich im Jahre 1892 
insofern vollzogen, als ein neuer „Plan fur die Verwendung der zur 
Forderung der Rindviehzucht durch Vertheilung von Pramien 
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a„f Ansstellungen im Bereich des Ostpreuhischen landwirthschaft- 
lichen Eentralvereins zur Bersugung geftettten Staatspramien- 
gelder" von der Generalversammlung angenommen Worden ist. Dieser 
Plan hat die Geuehmigung des Herrn Ministers erhalten, so dah die Pra- 
miirung von Rindvieh auf den von dem Centralverein alljahrlich veran- 
stalteten Schauen vom Jahre 1893 ab nach demselben erfolgt. 

Zum Zweck der Begrundung einer einheitlichen Landesviehzucht 
durfen staatliche Mittel nur fur die Zucht und Haltung des Ostpreuhischen 
Hollander Rindviehschlages und des rothbunten Holsteiner Marschviehschlages 
verwendet werden. 

Die Pramiirung und Aufstellung der Rinder auf den Schauen wird 
vom Jahre 1893 ab nicht mehr, wie bis dahin, nach Zuchtrichtungen, son- 
dern nach Alters- und Geschlechtsklassen bewirkt. 

Der Plan fur die Verwendung der zur Prcimiirung von 
Rindvieh auf Schauen bestimmten Staatsbeihulfe ist im „Anhang" 
als Anlage XXI abgedruckt. 

Im Jahre 1894 betheiligte sich die Ostpreuhische Hollander 
Heerdbuch-Gesellschaft an der Wander-Ausstellung der D. L. <$., 
welche vom 6. bis 11. Juni in Berlin stattfand mit einer Kollektiv- 
Ausstellung Ostpreuhischer Hollander Heerdbuchthiere in den 
Klassen 40 bis 54, in denen die ^Hollander", „Ostfriesen" und 
„Jeverlander" mit einander in Wettbewerb traten. 

Diese Klassen waren nach dem Verzeichnih der ausgestellten Thiere 
von 487 Rindern beschickt, von denen 131 Stuck von 11 Mitgliedern der 
Ostpreuhischen Hollander Heerdbuch-Gesellschaft angemeldet Wor¬ 
den waren. Sammtliche 131 Thiere waren von Mitgliedern der Gesellschaft 
gezuchtete reinblutige „OstPreuhische Hollander", und kein von auher- 
halb der Provinz eingefuhrtes Thier darunter. — 

Die Resultate, welche die Ostpreuhische Hollander Heerdbuch-Gesell¬ 
schaft den ubrigen mit ihr in den Klassen 40 bis 54 des Preis - Aus- 
schreibens konkurrirenden Zuchtervereinigungen und Einzelzuchtern gegenuber 
aufzuweisen gehabt hat, find im „Anhange" in drei Tabellen als Anlage 
XXIIabe zusammengestellt, wobei wir bemerken, dah diese Tabellen nach 
den Angaben des Ausstellungs-Verzeichnisses und der amtlichen Pramiirungs- 
liste aufgestellt find. 

Die erste Zusammenstellung ergiebt, dah die Ostpreuhische Hollander 
Heerdbuch-Gesellschaft auf die von ihr im Ganzen angemeldeten 131 Thiere 
von der Gesammtzahl der verliehenen 159 Auszeichnungen 81 und von dem, 
20435 Mark ausmachenden Gesammtbetrage der Geldpreise 10550 Mark 
erhalten hat, wahrend auf alle ubrigen mit ihr in Preisbewerb stehenden 
Aussteller, bezw. die von denselben angemeldeten 356 Thiere 78 Auszeich¬ 
nungen mit einem Geldbetrage von 9885 Mark fielen. Bezuglich des auf 
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jedes Stuck der angemeldeten Thiere kommenden Geldbetrages sehen wir, 

datz die Ostpreutzische Hollander Heerdbuch-Gesellschaft 80,55 Mark pro Stuck 

erzielte, wahrend alle ubrigen Aussteller nur 27,75 Mark pro Stuck erreichten. 

Bezuglich der Anzahl der auf je eiue erhaltene Auszeichnung kommenden 

angemeldeten Thiere steht ebenfalls die Ostpreuhische Heerdbuch-Gesellschaft 

mit nur 1,6 Thieren pro Auszeichnung obenan; ihr folgen die Stammzucht- 

Genossenschaft Fischbeck mit je 2,0, der Heerdbuchverein stir die Marschen 

des Jeverlandes mit je 3,4, der Verein Ostfriesischer Stammviehzuchter mit 

je 4,5, die keiner Zuchtervereinigung angehorenden Aussteller mit je 5,0, 

die Baltische Heerdbuch-Gesellschaft mit je5,1 und die Westpreutzische Heerd¬ 

buch-Gesellschaft mit je 5,8 Thieren pro Auszeichnung. 

Die zweite Zusammenstelluug giebt eiue Uebersicht uber die von den 

einzelnen vorgenannten Aussteller-Gruppen bei der Bewerbuug um die 

Einzelpreise, Sammlungs- und Familienpreise im Verhaltnitz zur Zahl der 

angemeldeten Thiere erzielten Erfolge. — Auch hier tritt der Sieg der 

Ostpreuhen entschieden hervor. Dieselben erhielten bei der Bewerbung um 

Einzelpreise auf 131 Thiere ebensoviel Auszeichnungen, namlich 66, wie alle 

anderen Aussteller mit 356 Thieren zusammen; auf die Ersteren entfielen 

sammtliche 4 Siegerpreise und 14 erste Preise, auf die Letzteren 9 erste Preise. 

Bei der Bewerbung um Sammlungspreise, woruber die Tabelle o 

speziell Aufschlus; giebt, erlangte in Klasfe 51a, „Sammlungen von Einzel- 

zuchtern, bestehend aus 1 Bullen und mindestens 5 und hochstens 7 selbst- 

gezuchteten Kiihen," die Ostpreutzische Heerdbuch-Gesellschaft auf 11 ange- 

meldete Sammlungen den Siegerpreis, sammtliche erste und zweite Preise, 

zwei dritte, einen vierten Preis und eiue Anerkennung, zusammen 10 Aus¬ 

zeichnungen; auherdem erhielten der Heerdbuchverein fur die Marschen des 

Jeverlandes auf 1 angemeldete Sammlung einen dritten Preis und die 

keiner Zuchtervereinigung angehorenden Aussteller auf 5 Sammlungen zwei 

vierte Preise; die ubrigen 7 in Klasse 51a konkurrirenden Sammlungen er¬ 

hielten keine Auszeichnung, so das; im Ganzen auf die 13, mit den Samm- 

luugen der Ostpreutzischen Hollander Heerdbuch-Gesellschaft in Preisbewerb 

stehenden Sammlungen ein dritter und zwei vierte Preise entfielen. In 

Klasse 51b „Sammlungen von Zuchtgenvssenschaften, bestehend aus 2 

sprungfahigen Bullen und mindestens 10 und hochstens 14 Kiihen oder 

Farsen uber ein Jahr alt," konkurrirte die Ostpreuhische Hollander Heerd¬ 

buch-Gesellschaft nicht mit; in Klasse 51 c, „ Sammlungen von Heerdbuch- 

Gesellschaften, bestehend aus 6 Bullen und mindestens 30 und hochstens 42 

Kiihen oder Farsen uber ein Jahr alt", 'erhielt die letztgenannte Gesellschaft 

den ersten Preis von 1200 Mark, die Westpreuhische Heerdbuch-Gesellschaft 

den zweiten Preis von 855 Nik. 

Bei der Bewerbuug um Familienpreise (cfr. Tabelle b) erhielten die 

vstprcnsjischcn Zuchter auf 6 Familien zwei erste, einen zweiten und einen 
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bicrtcn Preis. die iibrigen Zuchter a,if 13 Familien einen ersten, zwei zweite 

Preise, eiucn drittcn Preis nitb cine Anerlenuung, ctlfo gufantntert 5 Aus- 

zeichunugen. 

In seincin, in der ..Jllustrirten landwirthschaftlichen Zeitnng" veroffent- 

lichten Bcricht iibcr die Rinder-Abtheilung auf der 8. Wauder-Ausstellung der 

Deutschcn Laudwirthschafts-Gesellschaft in Berlin auftert sich Herr Professor 

Dr. Werner, der zeitigc Rektvr der landwirthschaftlichen Hochschule in 

Berlin, iibcr die Ostpreutzischen Hollander Ninder wie folgt: 

„Bei dicsem schoncn Krcnzungsschlage zwischen Ostfriesen und west- 

fricsischen Hollanders, dessen Entstehung erst mil der Griindung der Heerd- 

buch-Gcsellschaft der ostpreutzischen Hollander vor 10 Jahren zusammenfallt, 

bcwundern wir bereits seit der Bremer Ausstellung eine vortreffliche Aus- 

gcglichenheit der Thiere und eine hervorragende Ebenmahigkeit der Formen. 

Nichts mehr an ihnen erinnert an die spatreifen, eckigen, nicht selten uber- 

bildeten Milchmaschinen friiherer Zeit, sondern wir sehen, das; die Kunst des 

Znchters es verstanden hat, Thiere mit sehr leistungsfahigen Milchfleisch- 

formen zu erzeugen, also Thiere zu bilden, welche ohne eine bedeuteude 

Einbufte an ihrer Milchergiebigkeit zu erleiden, eine derart entwickelte 

Muskulatur in den besten Fleischparthieen besitzen, daft sie auch gut mast- 

fahig find. Hiermit steht aber in Berbindung eine kraftigere Korperkonstitution, 

eine groftere Friihreife und hohere Fntterverwerthung, wodurch die Thiere 

erheblich hochwerthiger geworden find. Es ist auf diese Weise ein Schlag 

entstanden, der den wirthschaftlichen Verhaltnissen Norddeutschlands in seder 

Beziehung Rechnung triigt. Diese grohen Erfolge find lediglich der energischen 

Arbeit der Heerdbuch-Gesellschaft zu danken. 

Die 130 ausgestellten Thiere der Heerdbuch-Gesellschaft find mit ganz 

wenigen Ausnahmen als vorziiglich zu bezeichnen und erregten bei der Bor- 

fiihrung in den Ringen die Bewunderung der Beschauer in hohem Grade. 

Unzweifelhaft bildeten sie die beste Gruppe der Berliner Ausstellung." 

Seit Bestehen der Ostpreuftischen Hollander Heerdbuch-Gesell¬ 

schaft bis zum Schlusse des Jahre 1894 find 7 Bande des Heerdbuchs 

erschienen, wahrend der 8. Band sich gegenwcirtig unter der Presse besindet. 

Bis einschliehlich des Jahres 1894 stud 444 Stiere und 6164 Kiihe, 

zusammen 6608 Ostprenftische Hollander Rinder gekort und in das Heerd- 

buch eingetragen Worden. 

In den Jahren 1886 bis einschlieftlich 1894 hat die Ostpreuftische 

Hollander Heerdbuch-Gesellschaft jahrlich eine mit offentlicher Preisvertheilung 

verbundene Zuchtviehauktion in Konigsberg oeranstaltet und die Unkosten 

dieser Untcrnehmungen, einschlieftlich der Beschaffung der Preise, ohne jede 

Unterstlitzung von anderer Seite, lediglich aus eigcnen Mitteln gedeckt. Nur 

im Jahre 1892 ist wegen der in Konigsberg stattfindeuden Ausstellung der 
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Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft von der Veranstaltung einer Zucht- 
viehauktion Abstand genommen Worden. 

Die Resultate der bis einschlietzlich 1894 abgehaltenen acht Zuchtvieh- 
Auktionen find aus nachstehender Zusammenstellung ersichtlich. 

Znsammenstellung 
der Resultate der 8 Zuchtviehauktionen der Ostpreuhischen Hollander Heerdbuch- 

Gesellschaft, welche in den Zahren 1886 bis 1894 stattgefunden haben. 

'g 

cs 

Jahr 

Anzal 

zum 
Verkauf 
gestellten 
Thiere 

)l der 

in 
Auktion 

verkauften 
Thiere 

niedrigster 

Mk. 

Lerkaufsprei 

hochster 

Mk. 

is 

Durch- 
sch titt 

Mk. 

Gesammt- 
Betrag 

des 
Verkaufs- 
Erloses 

I. 1886 217 160 100 1000 304,5 48 680 

II. 1887 225 155 105 2000 337,5 52 315 

III. 1888 204 114 120 750 330,9 37 630 

IV. 1889 185 145 155 1350 368,0 53 360 

V. 1890 194 172 150 1320 396,0 68110 

VI. 1891 205 110 150 1005 371,8 40 900 

VII. 1893 122 93 200 1340 421,29 39 180 

VIII. 1894 131 104 150 800 394,0 40 980 

Als ein weiteres sehr wirksames Mittel zur Forderung der Rindvieh- 
zucht bei den kleineren Besitzern im hiesigen Bezirk hat sich neben den regel- 
mcitzig wiederkehrenden planmatzigen Thierschauen die Bildung von Stier- 
Haltungs-Genossenschaften erwiesen, welche auf Anregung des Herrn 
Ministers fur Landwirthschaft, Domanen und Forsten, der zu diesen Zweck 
dem Centralverein seit 1876 eine jahrliche Staatsbeihulfe von 3000 Mk. 
uberweist, planmahig organisirt werden. 

Die Bestimmungen fur die Bildung von Stierhaltungs-Genossen- 
schoften sowie die Schemata einer Konstituirungsverhandlung und Schuld- 
Urkunde find im „Anhang" als Anlage XXIII a b c enthalten. 

Die fruheren in dieser Nichtung von einzelnen Zweigvereinen gemachten 
Versuche find leider in den meisten Fallen mitzgluckt, obgleich fur die auf- 
gestellten Stiere entweder kein oder nur ein sehr geringes Deckgeld erhoben 
wurde. — Die Stiere wurden wenig benutzt und meistens schlecht gehalten. 

Wie es sich gezeigt hat, erlcichtert namentlich diejenige Bestimmung 
des Statuts die Bildung von Zuchtstier-Genossenschaften, nach welcher der 
Stierhalter als Entschadigung fur die Ftitterung desselben, den Stier nach 
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Verlauf dreier Jahre als Eigenthnm erwirbt. — Diese Bestimmung sichert 

gleichzeitig die dauernd gute Haltung des Stieres in moglichst wirksamer Weise. 

Seit dem Jahre 1876 find an 149 Stierhaltnngs-Genossenschaften, welche 

auf Grnnd der geltenden Bestimmungen neu errichtet Worden find, Darlehne 

im Einzelbetrage von 160 Mk..bis 966 Mk. und im Gesammtbetrage von 

60330 Mk. zur Auszahlung gelangt. 

In den Jahren 1893 und 1894 find aus der dem Centralverein von 

dem Herrn Minister uberwiesenen auherordcntlichen Staatsbeihulfe zur 

Forderung der Landwirthschaft Betrage bis zum Hochstbetrage von 2400 Mk. 

bezw. 4000 Mk. zur Pramiirung ganzer Rindviehbestande in den Handen 

kleinerer Vefitzer bestimmt, welche nicht mehr als 75 da bewirthschaften 

und nicht mehr als 30 Stuck Vieh, einschliehlich des uber ein Jahr alten 

Jungviehs in Besitz haben. 

Die Verwendung der fur diesen Zweck bestimmten Staatsbeihulfe 

erfolgt nach dem hiefur festgesetzten im „Anhang" als Anlage XXIV ab- 

gedrucktcn Plan. 

Aus der Beschaffenheit des ganzen zur Pramiirung angemeldeten 

Rindviehbestandes muh ersichtlich sein, datz die Zuchtrichtung sich in Ueber- 

einstimmung mit den Zielen der Landesviehzucht befindet, die Thiere mussen 

also entweder die Merkmale des Ostpreuhischen Hollander Rind- 

viehschlages oder die des rothbunten Holsteiner Marschviehes 

an sich tragen. Die Beurtheilung bezw. Besichtigung der zur Preisbe- 

werbung angemeldeten Rindviehstamme findet einmal im Monat April 

und einmal im Monat Juli statt. 

Die von dem Centralvereinsvorstande behufs Besichtigung der ange¬ 

meldeten Rindviehbestande ernannten Preisrichter-Kommissionen, welche sich 

den mit den Besichtigungen der konkurrirenden Heerden verbundenen Miihe- 

waltungen in sehr dankenswerther Weise nnterzogen haben, sprachen sich in 

ihren Berichten dahin aus, datz in dieser Pramiirung ganzer Rindvieh¬ 

bestande ein wirksames Mittel, die Rindviehhaltung bei den kleineren Be- 

sitzern zu heben, zu erblicken sei, und reichten eingehende Protokolle uber 

den Befund der einzelnen Heerden bei seder Besichtigung derselben ein. 

Der Umstand, dah die Preisrichter es in fast allen Protokollen als 

einen Uebelstand bezeichneten, dah die an den Preisbewerbungen theil- 

nehmenden kleineren Besitzer keine Aufzeichnungen uber die Ertrage an Milch 

und iiber die Verwendung der letzteren vorgenommen hatten, hat den Central- 

Vereins-Vorstand veraulaht, den Besitzern der prnmiirten Heerden ein von 

dem Generalsekretar entworfeues und mit Gebrauchsanweisung versehenes 

Milchbuch in je einem Exemplar zu ubergeben. 

Die in den Jahren 1893 und 1894 pramiirten Rindviehbestande 

kleinerer Besitzer trugen sammtlich den Typus des Ostpreuhischen 

Hollander Rindviehschlages. 
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Wenn wir mis jetzt der Thatigkeit des Centralvereins auf dem Gebiete 

der Bodenkultur des Acker- und Pflanzenbaus zuwenden, so ist es zu- 

nachst nothwendig, sich die geologischen Grundlagen des Bodens in unserem 

Bczirk, svweit landwirthschaftliche Gesichtspunkte dabei in Betracht fomnten, 

zu vergegenwartigen. 

In der Sitzung der Ackerbau-Abtheilung der Deutschen Landwirthschafts- 

Gesellschaft in Konigsberg 1892 hielt Herr Prof. Or. Jentzsch: „Ueber die 

geologischen Verhaltnisse des Grund und Bodens in Ost- und 

Westpreuszen" einen Vortrag, den wir auszugsweise nachstehend wiedergeben: 

„Versuchen wir anf Grnnd des vorliegenden Beobachtungsmaterials ein 

Bild des Ost- und Westpreuhischen Bodens zu geben, so konneu und miissen 

wir hier, wo es nur auf laudwirthschaftliche Gesichtspuukte ankommt, von 

deu alteren Schichten des Landes absehen. Devon, Zechstein, Trias 

und Jura find nur in der Ticfe bei Memel erbohrt und z. Z. ohne jede 

praktische Bedeutung. Kreidebildungen find zu Tage tretend nur an 

wenigen Puukten bekannt, aber in der Tiefe fast allgemein verbreitet, etwa 

300 in machtig. Praktische Bedeutung erlangen sie nur durch das in ein- 

zelnen ihrer Schichten anzutreffende artesische Wasser, welches stellenweise 

von vorzuglicher Beschasfenheit ist, stellenweise aber bis 
1/s pCt. Kochsalz 

enthalt, wodurch es als Trinkwasser unbrauchbar wird." 

„Tertiarbildungen fehlen im nordostlichen Ostpreuhen. In den 

iibrigen Theilen der Provinzen scheinen sie in der Tiefe allgemein verbreitet 

zu sein, treten aber ebenfalls nur punktformig zu Tage, so dah sie nirgends 

uennenswerthe Ackerflachen bilden. Von praktischer Bedeutung ist darin der 

Bernstein, der bei Palmnicken und Kraxtcpellen bergmannisch gewonnen wird; 

Braunkohle kommt vielorts vor, hat sich aber noch nirgends auf die Dauer 

bauwurdig erwiesen; dagegen kommt Thon zu besseren Thonwaaren und Sand 

zur Glasfabrikation hin und wieder vor. Als bodenbildendes Gestein haben 

Terticirschichten bei uns weder unmittelbar noch als Meliorationsmittel Be¬ 

deutung, sie find fast durchweg kalkfrei, und in ihrer oberen Abtheilung (dem 

Mivcan) auherordentlich kaliarm. Das untere Tertiar (Oligvcan) ist zwar 

griin gefarbt durch beigemengten Glaukonit (Griinsand, Grunerde), welcher 

anderwarts, z. B. in New-Jersey seines Kaligehalts und des stets damit 

verbundenen Phosphorgehalts wegeu weithin als Meliorationsmittel ver- 

frachtet wird; aber die Grunerde enthalt uicht mehr Phosphorsaure als der 

bei uns fast uberall verbreitete diluviale Geschiebemergel (Lehmmergel) und 

wcniger Kali als dicser; dagegen enthalt sie reichlich Schwefelverbindungen, 

welche durch ihre Uinsetzuugeu nachtheilig auf den Pflanzeuwuchs wirken; so 

ist also unserc Griinerde (vulgo „blaue Erde") sclbst in Palmnicken ein 

werthloscr, anf die Halde zu stiirzendcr Ballast." 

„ Phosphorsaure sindet sich konzcutrirt in einzclncn diinnen Schichten 

des Oligvcan als Anhaufung von Phvsphoritknollen. Diese enthaltcn durch- 
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schnittlich 26 pCt. Phosphorsaure, gleichen im Aussehen den am niirdlichen 

Harzrande abgebnuten, kommen in manchen Theilen der Provinz auch als 

Diluvialgeschicbe sehr reichlich im Ackerboden vor, find aber seit Einfuhrung 

der Thomasschlacke unverwerthbar. Welche reiche Nahrung fie den Pflanzen 

bieten, zeigen die auf den Phosphoritknvllen sehr gewShnlich sichtbaren, zier- 

lich verzweigten Wurzelerosivnen." 

„Bon wirklicher Bedeutung fur die Bodenbildung find nur Diluvium 

mid Alluvium. Ersteres umfaht etwa 6h, letzteres 1/i der Bodenflache. 

Alluvial find die Niederungen, die Bruche uud Senken, sowie die Dnnen- 

bilduugen. Allcs Hohenland mit Ausnahme der Dunen ist Diluvium." 

„Hohe und Niederung find in ihrer Bodenbildung grnndverschieden und 

schneiden meist scharf von einander ab. Bei Konigsberg beginnt der Hohen- 

boden schon bei etwa 2 in Meereshohe und von da steigt er in der Provinz 

bis zu 331 in Meereshohe. Im nordlichen Ostpreuhen ist der Hohenboden 

vielfach sehr ties und fast eben, so dah er wohl oft als Niederung bezeichuet 

wird, obwohl er sich durch semen diluvialen Untergrund haarscharf vom 

wahren Niederungsboden unterscheidet. Im grohten Theil der Provinz aber 

ist der Hohenboden sanft wellig. Wahrend wirkliche Verge ganzlich fehlen, 

ist im kleinen das Gelciude vielfach gekrauselt, was die Abwasserung im 

allgemeinen sehr erleichtert. Hin und wieder, besonders westlich der Weichsel 

und im sudlichen Ostpreuhen finden sich Gegenden, die im Volksmunde als 

„bucklige Welt" bezeichnet werden, und so zerschnitten find, das; sie der 

Beackerung Schwierigkeiten bereiten. Das find indes nur Ausnahmen. 

Ganz gewohnlich und in geradezu unzahlbarer Menge verbreitet find griihere 

und kleinere, ja kleinste Einsenkungen bis zu 1 ar Grohe hinab, die mit 

torsigem Untergrund mitten im Hohenboden eingespreugt find. Als „Feld- 

wiesen" find sie schwer zu bewirthschaften, und werden daher auf grohern 

Gutern uberkarrt und zugepflugt." 

"Der eigentliche Hohenboden ist uberall Diluvium: Durch eine hohe 

zusammenhangende Eismasse find aus Schweden und Finnland, Ostpreuhen 

und dem ganzen zwischenliegenden Gebiete grohe, kleine und kleinste Bruch- 

stucke der Felsen, Gesteine und Erden zu uns getragen, und mit einander 

vermischt Worden zu „Geschiebemergel", welcher etwa die Halfte der Masse 

unseres Diluviums ausmacht, und ungefahr in der Halfte des Hohenbodens 

den Untergrund bildet. Durch diluviales Wasscr ist dieser Geschiebemergel 

ausgewaschen und geschlammt Worden. Die Schlammprodukte bilden heute 

als Grand (Kies), Sand, Mergelsand und Thonmergel die andere Halfte 

des Diluviums, welches durchschnittlich etwa 100 m machtig ist." 

„Alle diese Schichten aber find durch mechanische Prozesse hervor- 

gegangen. Verwitterung hat bei ihrer Bildung nur eine ganz verschwindende 

Nolle gespielt. Die Feldspate und sonstigen Silikate find unzersetzt, die 

Karbonate, Phosphate u. s. w. noch uicht ausgelaugt. So konnen wir —. 
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bom Standpunkte der Bodenkunde aus — unser Diluvium betrachten als 

eiue durch etwas Quarz verdunnte Mischung gepulverten, unverwitterten 

Granits mit Kalkstaub und etwas Glaukonit. Es liegt auf der Hand, das; 

diese Mischung auherordentlich retct) an Pflanzennahrstoffen sein muh." 

„Unsere Karbonate bestehen im Durchschnitt aus 6/? Kalkkarbonat und 
lh Magnesiumkarbonat." jf< 

„ Fur unsern diluvialen Untergrund ist also besonders bezeichnend der 

Reichthum an Kali, Phosphorsaure und kohlensaurem Kalk." 

„Dnrch Verwitterung dieser Diluvialschichten ist nun unser gesammter 

Hohenboden gebildet. Zunachst werden die Karbonate ausgelaugt, die Eisen- 

oxydulverbindungen oxydirt (wodurch die graue Farbe in gelbbraun uber- 

gehts, und schliehlich werden Feldspat und andere Silikate zersetzt und auf- 

geschlossen; ein Theil des Kalis wird dadurch assimilirbar gemacht, aber 

auch beweglich, sodas; er mit oem Wasser davonslieht; gleichzeitig wird Thon 

gebildet, und jene zahlreichen chemischeu Umsetzungen treten ein, welche die 

Agrikulturchemie und die chemische Geologie betreffs der Verwitterung der 

Silikatgesteine ermittelt haben. Nicht unerwahnt bars hierbei bleiben, dah 

die Phosphorsaure ursprunglich theilweise als krystallinischer Apatit in den 

Gesteinskornern eingeschlossen ist und deshalb erst ganz allmahlich gelost 

werden kann." 

„So wird aus Geschiebemergel der gewohnliche Lehmboden." 

„Der unveranderte kalkhaltige Diluvialboden liegt im allgemeinen der 

Oberslache um so naher, je thoniger derselbe war. Wir finden ihn unter 

Thonboden meist schon in 0,6 m, unter Lehmboden meist bei l. m, seltener 

2 m, bei Sandboden oft erst in 4 bis 6 in Tiefe. An der Grenze des 

unverwitterten Bodens ist hausig ein Theil des aus den oberen Boden- 

schichten ausgelaugten Kalks um verrottete Wurzelfasern herum angehauft, 

durchzieht auf etwa 1 m Machtigkeit den Merge! schlierenartig und erhoht 

dadurch dessen Kalkgehalt um einige Prozent. Diese „Jnfiltrationszone des 

Mergels" erscheint haufig dem Landwirth als der eigentliche Mergel. Es 

muh aber betout werden, dah, wenn einmal Mergel erreicht ist, dieser uach 

der Tiefe zu eigentlich nie aufhort; denn alle Diluvialschichten find kalkig; 

fie konnen nach der Tiefe sandig odcr kalkarmer werden, aber immer find sie 

Mergel, d. h. unvcrwitterter kalk- und feldspathaltiger Boden, geeignet, um 

der Ackerkrume neue Mineralnahrstoffe zuzufuhren." 

„Eigenartig verhalt sich der Mergelsand. Alle diluvialen Schlammge- 

bilde von einer zwischen Thon und feinem Sand liegenden Kvrngrvhe um- 

fassend, ist derselbe stellenwcise ein seiner Staubmergel, der im Handstuck an 

den aus Mitteldentschland bekannten Loh erinnert?) Zumeist ist er aber ge- 

schichtet ans abwechselnd griiber and seiner gekornten Lagen, erscheint in der 

1) Wirklicher Loh kommt nirgends in der Provinz vox. 
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Mcrgelgrube „wie Schichtkuchen" und liefert dann durch das Zutagetreten 

seiner einzelnen Schichten einen Boden, welcher uberaus bunt zwischen Than, 

Staublehm und feinem Sand wechselt — selbstredend ein im physikalischen 

Verhalten recht ungiinstiges Verhaltnih, wenngleich die chemische Beschaffen- 

heit des Bodens gut ist. Aehnlich ungiinstig wirken die „Brennstellen", 

welche bisweilen durch hervortretenden Mergel, meist aber durch eine fiir 

kurze Strecken der Oberflache nahetretende Sandschicht bedingt werden. Solche 

llngleichheiten konnen indesz meist durch Ueberkarren u. s. w. gemildert 

werden." 

„Selbst unser Sandboden ist nicht todt; er ist an Mineralstoffen den 

Sandboden Mittel- und Suddeutschlands weit uberlegen, und kann bei ge- 

eigneter Kultur recht schone Ernten bringen." 

„Erschwerend und hindernd wirkt in manchen Gegenden eine Bestreu- 

ung nut Steinen, die stellenweise zu langen Grenzwallen znsammengetragen 

Worden find. Seitdem aber Eisenbahnen und Chausseen immer dichter das 

Land durchziehen, hat sich die fruhere Plage in Segen verwandelt, und so 

mancher Besitzer hat viele Tausende an seinen Steinen verdient. Sind diese 

Feldsteine doch das einzige einheimische Material zu Strahenbauten und 

Fundamenten! Stellenweise liegen sie so haufig, dah Feldeisenbahnen zu ihrer 

Berwerthung angelegt wurden." 

„Der einzige, seiner mechanischen Eigenschaften wegen wirklich schlechte 

Diluvialboden ist der Grand. Aber gerade dieser ist fiir Stratzen- und 

Eisenbahnbauten so gesucht, dah seine Besitzer meist alle Ursache haben, zu- 

frieden zu sein." 

„Jn einzelnen Gegenden ist der Grand so massenhaft vorhanden und 

so reich an Kalkgeschieben, datz letztere zum Zwecke des Kalkbrennens ge- 

wonnen werden. Auch sonst ist Lesekalk weit verbreitet." 

„Thon und Geschiebemergel liefern gutes Ziegelmaterial." 

„Bernstein wird vereinzelt wohl in seder Feldmark gefunden, kann aber 

nur an wenigen Punkten mit Nutzen gewonnen werden". 

„Unter den Niederungsboden, welche dem Alluvium angehoren, nimmt 

der Schlick der Memel und Weichsel die erste Stelle ein. Chemisch steht 

er hinter diluvialen Boden zuriick. Er enthalt im Mittel 0,3 pCt. Kalk- 

phosphat, 0,9 Natron, 1,7 Kali, 15,7 Thonerde, 15,3 Eisenoxyd, 1,5 Kar- 

bonate und 2,15 Humus. Auch in den loslichen Bestandtheilen hat Schlick 

keine Vortheile vor diluvialen Boden." 

„Wenn der Schlickboden ganz allgemein und mit Recht dem dilu¬ 

vialen Hohenboden vorgezogen wird, kann das also nicht auf seinem Mine- 

ralreichthum beruhen. In chemischer Hinsicht ist nur der Hnmusgehalt und 

der im Mittel 0,24 pCt. betragende Stickstosfgehalt der Schlick-Ackerkrume als 

giinstig hervorzuheben. 
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Damit Haugen aber die mechanischen Eigenschaften zusammen. So be- 

tragt insbesondere die Stickstoff-Absorption (nach Knop) in Kubikcentimetern 

durchschnittlich bei der Ackerkrume 

des diluvialen Geschiebemergels (Lehmboden) im Acker 65 

„ „ „ „ „ Wald 26 

„ „ Sandes im Acker  30 

 Wald  25 

„ „ Mergelsandes im Acker  85 

„ „ Wald  37 

„ „ Thonmergels im Acker  109—115 

alluvialen Weichselschlicks im Acker  112 

Der Schlick steht also in Bezug auf Absorptionskraft den diluvialen 

Thonboden gleich, ist diesen aber uberlegen durch seine Durchlassigkeit. Der 

fast uberall vorhandene Sanduntergrund regelt die Wasserbewegung in gunftig- 

ster Weise." 

„ Moore find in Ost- und Westpreuhen weit verbreitet. Jm Norden 

Ostpreuhens finden sich meilengrotze Hochmoore, welche im Memeldelta 

zwischen den Flutzanschwemmungen sich empvrwolben, bei Pillkallen, Fried- 

land u. s. w. aber auf die diluviale Hochflache aufgesetzt find. In den Fluh- 

thalern ziehen sich lange Grunlandmoore hin, die in der Nahe des Fluh- 

laufs durch diesen iibersandet oder uberschlickt werden, am Thalrande aber 

als machtige Weideflachen und Torfgrunde zu Tage liegen. Auf kleinen 

Flachen tragen fie Tabakspflanzungen, stellenweise find fie durch Graben- 

ziehen und Grabenauswurf oder auch durch Aufkarren des Sandes von den 

Randern her in Kultur gebracht. In dieser Hinsicht bleibt noch viel zu 

thun. Unsere Moore find nur selten so flach, das; die eigentliche (Rimpau- 

sche) Moordamm-Kultur angezeigt erscheint. Oft genug find fie sogar sehr 

ties. Aber fast uberall ist die Moglichkeit gegeben, Sand oder andern Boden 

aufzukarren, sei es von den Randern her, sei es von diluvialen Jnseln und 

Untiefen, welche vielerorts aus dem Mooruntergrund hervorragen. Die bei 

weitem grotzte Zahl der Moore fullt die oben erwahnten Senken, und zwar 

so allgemein, das; wohl fast seder grotzere Gutsbesitzer, und gar mancher 

kleinere, seinen eigenen Torfstich hat." 

„Humusboden findet sich in vielen Niederungen, sowie auf der Hohe, 

besonders auf Than- und Lehmboden (Hohenhumus, Schwarzerde) bei Mewe 

und Rastenburg, wie in Cujaivien." 

„Aeujzerst verbreitet ist als Untergrund des Torfes der Wiesenkalk 

(Wiesenmergel, Schneckenmergel, oft falschlich „Muschelkalk" gcnannt), der bis 

93 pCt., im Durchschnitt 80 pCt. Kalkkarbonat enthlilt. Er dient zum 

Kalkbrenncn und zur Ccmentfabrikation. Beim Mergeln wirkt er in Folge 

seines Kalkrcichthums und der fcinen Vertheilung dessclben schnell und 

kraftig, steht aber in der Dauerwirkung hinter Lehmmergel in allen den- 
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jcitigcn Fallen znruck, wo gleichzeitig Zufuhr von Kali und Phosphor ge- 
wunscht wird." 

Bon den 2iincn und Nehrungen abgesehen, ist der Hohenboden im 
nordlichen Ostprenhcn vorwiegend thonig, im mittleren Ostpreuhen vorwiegend 
lehwig und im siidlichen Ostpreuhen vorwiegend sandig. Der Mergel ist mit 
Ausnahme der Niederungen und einiger Sandgegenden uberall verbreitet, 
mid die Tvrflager nehmen 4,4 pCt. der Gesammtflache ein. 

Bei dcm Borherrschen der mittleren und schweren Bodenarten im 
hicsigcn Bczirk, bei der iiberwiegenden Kalkarmuth der Ackerkrume, bei der 
viclfach nndurchlassenden Beschaffenheit des Untergrundes und der fast all- 
gemeinen Berbreitung des Mergels in demselben, waren es namentlich zwei 
Arten der Boden-Melioration, deren Ausfuhrung als Vorbedingung fur- 
die dauernde Steigerung und Sicherung der Bodenertrage angesehen werden 
muhte, die Mergelung und die Drainage. 

Durch die Mergelung wurde auf vielen besonders kalkarmen Lehm- 
und Thonboden erst der Anbau des Klees, der Erbsen und der Ruben er- 
moglicht bezw. gesichert. — Obwohl diese Melioration zum grohen Theil 
mit den eigenen Leuten und eigenen Gespannen unter Zuhilfenahme einiger 
fremder Arbeiter wahrend der Wintermonate und auch im Sommer nach be- 
endeter Fruhjahrsbestellung, sowie vor Beginn der Ernte, zur Ausfuhrung 
gelangte, also auch ohne Zuschuh grvheren Kapitals im Laufe einer ent- 
sprechenden Anzahl von Jahren beendigt werden konnte, so ist diese Melio¬ 
ration im Allgemeinen doch erst seit etwa 20 Jahren im grohen Nmfange 
in Angriff genommen Worden, und auch heute noch wird die Mergelung, 
theilweise wiederholt angewendet, wahrend sie auf nicht unbedeutenden, im 
Besitz einsichtsloser und indifferenter Bauern befindlichen Flachen noch immer 
nicht zur Ausfuhrung gekommen ist, obwohl die Erfvlge im hiesigen Bezirk 
so in die Augen springende find, wie bei Seiner anderen Bodenmelioration 

Die bedeutende Aufwendung an Geldmitteln erfordernde Drainage 
gelangte zwar bald, nachdem sie in England mit Erfolg angewendet Worden, 
war, zur Kenntnih der hiesigen intelligenteren Landwirthe und erregte deren 
lebhaftes Jnteresse, die Ausfuhrung dieser stir die Regulirung des Grnnd- 
wasserstandes, die Durchluftung des Bodens, die Erleichterung von dessen 
Bcarbeitung, die volle Wirkung des Stallmistes und der kunstlichen Dunge- 
mittel sichernde und noch in mancher anderen Hinsicht hoch bedeutsamen 
Melioration, gelangte indessen erst dann in groherem Umfange zur Aus¬ 
fuhrung, als die Gesetze vom 1. April 1879, betreffend die Bildung 
von Wasser-Genossenschaften, und vom 13. Mai 1879, betreffend 
die Errichtung von Landeskultur - Rentenbanken, die Moglichkeit 
gewahrten, Einrichtungen zu treffen, durch welche an Drainage-Genossen- 
schaften unkiindbare, amortisirbare Darlehne zum Zweck der Ausfuhrung 
dieser Melioration gelviihrt werden. Die Provinzialverwaltung von Ost- 
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prechen nahm von der Errichtung einer besonderen „Landeskultur- 

Rentenbank" Abstand und ubertrug die Aufgaben einer solchen der bereits 

bestehenden und zu diesem Zweck bedeutend erweiterten Provinzal-Hilfs- 

kasse, iiber welche wir auf Seite 44 ff. berichtet haben. — Auf Grund 

der erwahnten Gesetze hat sich seitdem eine erhebliche Zahl von Drainage- 

Genossenschaften gebildet und mit den von der Provinzial-Hilfskasse 

bezw. event, auch von anderen Ban ken gewahrten Amortisationsdarlehnen 

bedeutende Flachen drainirt, wahrend die Genossenschaftsbildung zu diesem 

Zweck in 'fteter Ausdehnung begriffen ist. — Diesen erfrenlichen Zustand 

durch seine anregende und vorbereitende Thatigkeit herbeigefiihrt zu haben, 

ist, wie wir nachstehend zeigen werden, ein Berdienst des Centralvereins. 

Schon im Anfange des vierten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts 

waren auf einzelnen Gutern im Centralvereinsbezirk, wenn auch nur auf 

kleineren Flachen, Drainanlagen vermittelst Strauch oder Rohren nach dem 

System der Netzdrainage zur Ausfuhrung gelangt, welche in den meisten 

Stellen jedoch nur dazu dienen sollten, Quellen abzufangen oder ganz be- 

svnders nasse Stellen zu entwassern. In der Centralversammlung am 

13. Februar 1847 machte Herr von Schon als Hanptvorsteher die Mit- 

theilung, dah als Staatsunterstiitzung fur den Centralverein auch eine Summe 

zur Anlegung von „Unterdrains" beantragt sei; ferner hatten sich mehrere 

Zweigvereine zu namhaften Zuschnssen stir diesen Zweck erboten. 

In der Verwaltungsrathssitzung vom 27. Juni 1851 erbot sich der 

Rittergutsbesitzer, Herr Oppenheim-Fuchsberg, daselbst umfassende Drain- 

Anlagen ausfiihren zu lassen und zu diesem Zweck aus eigenen Mitteln 

1000 Thaler aufzuwenden, wenn ihm eine Beihulfe aus Staatsmitteln von 

gleichfalls 1000 Thalern zu diesem Zweck gewahrt werde. Herr Oppenheim 

erbot sich ferner der Centralstelle seder Zeit die Besichtigung der Arbeiten 

zu gestatten, jedem Zweigverein das Recht einzuraumen, einen Arbeiter zur 

Erlernung der Handarbeiten bei Ausfuhrung der Drainage nach Fuchsberg 

zu entsenden, und wahrend eines mehrjahrigen Zeitraumes liber die 

Wirkungen der Drainage Bericht zu erstatten. 

Der Verwaltungsrath erklarte sich mit diesen Vorschlagen einverstanden, 

und der Oberprasident Herr Dr. Eichmann erwirkte die Bewilligung dieser 

1000 Thaler aus Staatsmitteln fur Herrn Oppenheim. 

Auch das Ministerium fur die landwirthschaftlichen Angelegenheiten 

regte im Jahre 1851 zur Ausfuhrung von Drainage-Anlagen an und uber- 

wies zu diesem Zweck eine englische Drainrohren-Presse zur unentgeltlichen 

Benutzung im hiesigen Bezirk. Die Centralstelle hatte bereits vorher im 

Herbst 1850 gleichfalls eine Drainrohrenpresse angekauft, und die Union- 

Giesterei in Kouigsberg baute dieselbe nach. 

Die von der Centralstelle befurworteten Gesuche zweier groherer Guts- 

besitzer, ihnen untcr gleichcn Bedingungen, wie Herrn Oppenheim Staats- 
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beihlilfen zu Drainage-Anlagen zu bewilligen, wnrden von dem Minster 
abgcschlagcn, dagcgen jcdein dicscr Herren eine Drainrohrenpresse auf mehrere 
Jahre zur uneiltgeltlichen Benutzung uberwiesen. 

Ans einem Bcricht der Centralstelle vom 18. December 1854 liber 
die Drainknltiir im Centralvereinsbezirk ersehen wir, das) nicht nur von 
Gruudbcsitzern, sondern auch von einzelnen Zeitpachtern — ohne jede Ent- 
schadiguug uild Bcihulfe — Drainanlagen ausgeflihrt Worden find, und dah 
die Bctheiligten einstiminig die Erklarung abgegeben ha ben: es warden schon 
in diescm Jahre (1854) durch die auf jenen drainirten Aeckern erzielten, sehr 
hohen Ertrage die Anlagekosten sich grohtentheils bezahlt machen. 

Von den liberwiesenen Drainrohrenpressen waren 1854 bereits 17 Stuck 
im Betriebe. 

Die Grlche der drainirten Flachen wird 
im Jahre 1852 auf 354 Morgen 
- - 1853 - 661 
- - 1854 - 1462 

angegeben. -- 
Die Kosten der Drainage betrugen damals auf leichteni Boden 5 Thlr. 

15 Sgr. bis 8 Thlr., auf schwerem Boden 14 Thlr. pro Morgen. 
Aus einem unterm 8. Marz 1857 vom Drain-Techniker Haase er- 

statteten, in den landw. Jahrbiichern abgedruckten Bericht liber die Drainage 
im Regierungsbezirk Konigsberg im Jahre 1856 ersehen wir, das; die 
Forderung der Drainage nunmehr der freien Privat-Thatigkeit der Drain- 
Techniker uberlassen werden konnte, und das) Unterstlitzungen der Drainage 
aus offentlichen Mitteln nicht mehr stattfanden. 

Die im Betriebe befindlichen Drainrohrenpressen arbeiteten im Allge- 
meinen nur fur den eigenen Bedarf ihrer Besitzer. Die Kapkeimer Pressen 
arbeiteten dagegen — wie es in dem Bericht heiht — fabrikmatzig. 

Was die Kosten der Drain-Anlagen anbetrifst, so wurde die sogenannte 
Teichgraber-Ruthe = 15 Fntz preuhisch durchschnittlich mit 4 Sgr. bezahlt, 
und stellten sich hierbei die Kosten pro Morgen magdeburgisch einschlieszlich 
der Rohren auf ca. 8 bis 24 Thlr. 

Wenn nun auch direkte Beihulfen zur Durchfuhrung von Drainage- 
Anlagen nicht mehr gewahrt wurden, so bewilligte der Minister fur die 
landwirthschaftlichen Angelcgenheiten dock) bis zum Jahre 1874 Geldmittel zum 
Ankauf von Drainrohrenpressen, welche den antragstelleuden Besihern znr 
kostenfreien Benutzung uberwiesen wurden, liber die jahrlich ein Bericht zu er- 
statten war, wlihrend die Pressen im Eigenthum des Slants verblieben. 

In der Sitzung des Vcrwaltungsraths am 19. November 1873 ge- 
langte folgender Antrag des Vereius Zinten zur Berathung. 

„ Centralstelle wolle dahin wirken, das) der Preutzische Staat eine 
Landes-Kultur-Nentcnbank, ahnlich der im Konigreich Sachsen, durch 

18 
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das Gesetz vom 21. November 1861 eingefuhrten, begrunde, oder 

durch Gesetz anderen Korperschaften die Ausgabe von Kultur- 

Rentenbriefen gestatte." 

Der Berwaltungsrath stimmte in seiner Mehrheit folgendem Antrage 

des Gntsbesitzers Kreiss-Grunwehr (des jetzigen Generalsekretars) zu: 

„Jn Erwagung, das; bei der Bodenbeschasfenheit und den klimatischen 

Berhaltnissen unserer Provinz die Drainage als das hervorragendste Mittel 

zu dauernder Hebung und Sicherstellung der Boden-Ertrage, zur Ber- 

ringerung der Betriebskosten, sowie zur Verbesserung des Klimas erscheint, 

deren moglichst allgemeine und baldige Durchfuhrung daher als im offent- 

lichen Jnteresse liegend anzusehen ist;" — 

in fernerer Erwagung, 

datz der Grundbesitz fast allgemein zu hoch mit Hypothekenschulden belastet 

ist, als das; es fur ihn rationell erscheinen konnte, sich die Mittel zur Durch¬ 

fuhrung der Drainage in dieser Form von Schuldverbindlichkeit zu beschaffen; 

in Erwagung endlich, 

dah die offentlichen Fonds, welche zn Meliorations-Zwecken Borschusse 

leisten, diesem Bedurfnih gegenuber mit ganz unverhaltnijsmatzig geringen 

Mitteln ausgestattet find, und auch in Folge der ihnen vorgeschriebenen Be- 

leihungsgrenze wohl vereinzelt zu helfen, aber nicht dem allgemeinen Be- 

durfnitz zn geniigen vermogen; — 

Beschlietzt der Berwaltungsrath des ostpreuhischen Central-Bereins, 

seinen Borstand zu ersuchen, diejenigen vorbereitenden Schritte zu 

thun, welche geeignet erscheinen, das Jnslebentreten einer Kultur- 

Rentenbank fur die Provinz Preuhen (event, in Anlehnung an ein 

bestehendes dazu geeignetes Provinzial-Jnstitut) herbeizufuhren, 

welche durch ein Gesetz zu ermachtigen ware, 

auf Grund spezieller, von dazu autorisirten Technikern aufgestellter 

und von Sachverstandigen bcgutachteter Boranschlage und unter 

Kontrole zweckentsprechender Berwendung (event, nach Ausfiihrung 

der Melioration), gegen Eintragung einer, auher dem Zinsfutz die 

Amortisation mit mindestens 2 pCt. involvirenden Rente, sub 

rubr. II. des Grundbuchs, Kultnr-Rentenbriefe an Genossenschaften 

und Private behufs Durchfuhrung der Drainage auszugeben." 

Der Berwaltungsrath bcschlos; ferner, das; der Antrag an den 

Herrn Minister fur die landwirthschaftlichen Angclegenheiten zu richten, 

und in Separatabzugen den landwirthschaftlichen Centralvereinen des 

Prenhischen Staats und den Zwcigvereinen des Ostprentzischen landwirth¬ 

schaftlichen Centralvereins zur Kcnntnis;nahme, resp. zuin Beitritt mit- 

znthcilen sei. 



— 275 — 

Nach Ucbernahme des Amts als Generalsekretar des Ostpreutzischen 
landwirthschaftlichen Centralvereins am 1. Juli 1874 vervsfentlichte der 
Antragsteller eiiie Broschure 

„Die Bedeutung dcr Drainage fur die Landeskultur und den 
Nationalwohlstand nebst einer Plan-Skizze fur die Grundung von 
Knltur-Rentenbanken znr Durchfiihrnng der Drainage." 

Dicse Broschure sand an matzgebenden Stellen Beachtung und freund- 
liche Anfnahme. 

Als das Gesetz vom 13. Mai 1879 betreffend die Einrichtung von 
Landcsknltur-Rentenbanken erlassen Worden war, und der Provinzial-Land- 
tag vor der Frage stand, ob er von der ihm zustehenden Befugnitz, eine 
solche Bank einzurichten, Gebrauch machen solle oder nicht, veranstaltete der 
Centralvereinsvorstand im November 1879 durch Vermittelung der land- 
wirthschaftlichen Zweigvereine eine Enquete, um zu erfahren, in welchem un- 
gefahren Umfange die Melioration der Drainage im hiesigen Centralvereins- 
bezirk zur Ausfiihrung gelangt war, welchen Kostenaufwand dieselbe erfor- 
derlich gemacht habe, und ob bezw. in welchem Zeitraum dieser Kosten¬ 
aufwand durch die steigenden Ertrage gedcckt Worden sei. 

Auf diese Rundfrage gingen von 32 Zweigvereinen Angaben uber 
99 Gutsbezirke ein, auf welchen umfangreichere Drain-Anlagen zur Aus- 
fuhrung gekommen waren. — Diese Angaben wurden zusammengestellt und 
diese Uebersicht den Mitgliedern des Provinziat-Landtages uberreicht. 

Die Einrichtung einer Landeskultur - Rentenbank unterblieb jedoch, 
hauptsachlich wohl deshalb, Weil die Landschaft sich nicht entschlichen konnte, 
in der Drainage eine dem Anlage-Aufwande mit Sicherheit entsprechende 
Werth-Erhohung eines gegebenen Gutes anzuerkennen, welche selbst nach 
vollzogener Melioration eine prioritatische Belastung eines bepfandbrieften 
Gutes mit dem Betrage des Meliorations-Kapitals zulasse. 

Auch der Provinzialausschntz und der Provinziallandtag glaubten zum 
Thcil aus diesem Bedenken der Landschaft, theilweise aus anderen Bedenken, 
vorlnufig von der Errichtung einer Landescultnr-Rentenbank Abstand nehmen 
zu miisscn. Die Moglichkeit, einen grvszen Theil der von der Rentenbank 
erhosften Vortheile schon damals durch die Provinzial-Hilfskasse erreichen zu 
konnen, war stir das ablehnende Berhalten des Provinzial - Landtages 
wcsentlich mit entscheidend. 

Wie wir bereits oben mitgctheilt haben, fuhrten die vom Centralverein 
ausgchenden wiederholten Anregungen wenn auch nicht zur erstrebten Ein- 
richtnng einer Landeskultur-Rentenbank, so doch zn einer wesentlichen Er- 
weitcrung der Aufgaben der Provinzial-Hilfskasse, durch welche die letztere 
die Zwccke der Landeskultur in ganz erheblich groszcrem Umfange als fcuher 
zu fordern vermag. 

18" 



Uefiet die Schritte des Centralvereins zur Hebung des Acker- und 

Pflanzenbaus ist bereits in friiheren Abschnitten berichtet Worden; wir 

erinnern in dieser Beziehung nur an Matznahmen zur Kontrole des Handels 

mit Dungeniitteln und Samereien, an die Anbauversuche mit Zuckerruben, an 

die Feldversuche zur Ermittelung von fur unseren Bezirk besonders geeignete 

Weizen- und Hafersorten, an die Errichtung von Saatmarkten, Flachsmarkten 

nnd Hopfenmarkten; ferner find die land- und forstwirthschaftliche Zeitung 

und die landwirthschaftliche Dorfzeitung alien Erscheinungen auf diesem weiten 

Gebiete unausgesetzt gefolgt nnd haben die Ergebnisse wissenschaftlicher 

Forschung und praktischer Erfahrung zum Gemeingut ihrer Leser gemacht. 

Es wurde den Berichterstatter zu weit fuhren, wenn er auf dieses 

ausgedehnte Feld gemeinsamer Arbeit naher eingehen wollte. Dieses ver- 

bietet sich von selbst, und Berichterstatter ist daher genothigt, sich auf kurze 

Hinweisungen zu beschranken. 

Um eine vermehrte Anwendung kunstlicher Dungemittel, 

bezw. die Kenntnitz der Zweckmatzigkeit einer solchen sowie die Ein- 

fuhrung besseren Saatguts bei dem kleineren Besitzerstande zu 

fordern, hat der Centralverein in der General-Bersammlung am 23. No¬ 

vember 1892 den Beschlutz gefaht, von der dem Centralverein seitens 

des Herrn Landwirthschafts-Ministers uberwiesenen autzerordentlichen Staats- 

subvention von 8000 Mk. eine Summe von 3000 Mk. zur Vertheilung 

besseren Saatguts und kiinstlicher Dungemittel, eventuell gegen Bezahlung 

eines verhaltnihmahig geringen Antheils der Selbstkosten, an solche kleinere 

Besitzer zu verwenden, welche nicht mehr als 75 da bewirthschaften und sich 

verpflichten, nach Anweisung des Vorstandes und unter Kontrole der land- 

wirthschaftlichen Wanderlehrer 

a.) die ihnen gelieferten Saaten und kunstlichen Dungemittel nach 

Vorschrift anzuwenden, sowie 

d) den Ernteertrag festzustellen und uber denselben zu berichten. 

Der von dem Centralvereins-Vorstande zu diesem Zweck pro 1894 

entworfcne Plan fur die Verwendung dieser Mittel, mit dessen Durchfuhrung 

im Jahre 1893 in denjenigen landrnthlichen Kreisen begonnen Worden ist, 

welche den Wanderlehrern fur das Sommerhalbjahr 1893 als Wirkungs- 

kreis iiberwiesen waren, ist diesem Vericht in der Anlage beigefugt. 

Anf eine zweckmahige Behandlung des Stalldungers hat der Central- 

vereins-Vorstand dadnrch hinzuwirken gesucht, dah in den Plan fur die 

Pramiirung ganzer Nindviehbestande in den Handen kleinerer Besitzer (cfr. 

Seite 265) die Dungerbehandlung als einer der der Beurtheilung durch die 

Preisrichter unterliegenden Puukte mit Aufnahme gefunden hat. 

Uebcr die Zahl der in den Jahren 1893 und 1894 eingegangenen 

Gcsnche um Bcwilligung von Saatgut und Dungemitteln, sowie uber die 

Zahl der genehmigten Gesuche und die Hohe der erbetenen und bewilligten 
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Kosten zum Ankauf von Saatgut und Tungemitteln giebt die vorstehende 

Zusanimenstellung nahere Auskunft. 

Auch die Thiitigkeit des Centralvereins in der Vertretung der 

wirthschaftlichen Jnteresien seines Bezirks auf dem Gebiete der Gesetz- 

gebnng und der verschiedenen Zweige der Verwaltung kann in diesem 

Bericht nicht eingehend erortert werden; Berichterstatter ist vielmehr ge- 

nothigt, sich auf diesem Gebiete gleichfalls eine grotze Beschrankung auf- 

zuerlegen. 

Aus diesem Grunde werden uachstehend uur die wichtigsten Schritte 

des Ceutralvereius auf wirthschaftlichem Gebiete, soweit dieselben in Petitionen, 

Gntachten, Antragen u. s. w. wahrend der letzten Jahrzehnte ihren Ausdruck 

gefunden haben, zur Kenntnih des geneigten Lesers gebracht. 

Jm Jahre 1868 wurde an das Abgeordnetenhaus eine Petition ge- 

richtet, in wclcher um Einbringung eines Gesetzes gebeten wurde, Welches 

als Zusatz zu Z 8 des Gesetzes vom 31. December 1842 uber die 

Armenpflege verordnet: 

„Diejenigen Landereien, resp. Trennstucke, welche zum Bau 

von Eisenbahnen oder Chausseen verwendet find und werden, 

nebst den auf denselben zu Eisenbahn- resp. Chaussee-Zwecken er- 

richteten Gebciuden, bilden besondere Armenverbande fur alle 

diejenigen, welche in Folge einer dauernden oder periodischen An- 

stellung oder Beschaftigung sich innerhalb derselben mindestens ein 

Jahr lang vor Eintritt ihrer Hilfsbedurftigkeit aufgehalten haben. 

Der Umfang dieser Armenverbande richtet sich nach dem Besitz- 

stande der Eigenthumer der einzelnen Kunststrahen." 

Der Regierungs-Kommissar erklarte hierzu in der Kommissionssitzung 

des Abgeordnetenhauses, die Stnatsregierung erkenne das Bedurfnih einer 

Gesctzes-Regulirung in dem von der Centralstelle angedeuteten Wege voll- 

kommen an und werde der nachsten Session eine Vorlage daruber machen. 

Durch die Kreisvrdnuug vom 13. December 1872 wurde die Heran- 

ziehung der juristischen Personen zu den Kommunallasten fur die Kreise, 

durch das Kommunalsteuergesetz vom 26. Juli 1885 fur die Landgemeinden 

geregelt. 

Jm Jahre 1887 wurde an das Konigliche Staatsministerium eine 

Petition gerichtet, 

„den Besitzern von Gutsbezirkeu im Wege der Gesetzgebung 

es zu ermoglichen, andere Grundbesitzer — uamentlich 

juristische Personen — innerhalb des Gutsbezirkes zu den Schul- 

nnd sonstigen Kommunallasten in ahulicher Weise herauzuziehen, 

wie dieses in Bezug auf die Armenlasten gesetzlich zulassig ist." 

Zu viclen Klagen gab das Neichsgesch iiber den Untersttttzungs- 

Wohnsitz vom 6. Juni 1870 Veranlassung, und zwar, wie in dein Jahres« 
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benefit turn 1874 ausgefiihrt wird, diejenigen Bestimmungen desselben, nach 

wclchen 
„1. die Erwcrbung eines Unterstiitzungs-Wohnsitzes erst nach einer 

zweijahrigen Frist erfolgt, wahrend welcher Zeit die Unter- 

stiitzungspslicht anf dem fruhercn Wohusitz hasten bleibt; 

2. die Erwerbung eines Unterstiitzungs-Wohnsitzes erst mit vollendetem 

26. Lebensjahr erfolgen kann; 

3. dem Landarmen-Verband gegeniiber der Beweis der Negative 

gefiihrt werden inch. wenn bei Verpslichtung eines Ortsarmen- 

Verbandes zur vorlaufigen Unterstiitzung vorbehaltlich des Re¬ 

gresses an den eigentlich verpflichteten Ortsarmen-Berband dieser 

letztere nicht zu ermitteln ist." 

Unterm 26. Januar 1880 richtete der Centralverein an den Reichstag 

cine Petition, in welcher gebeten wurde, dah 

„1. die im § 10 des Gesetzes liber den Unterstutzungswohn- 

sitz vom 6. Juni 1870 vorgeschriebene Altersgrenze vom 

24. anf das 20. Lebensjahr, und die Aufenthaltsdauer von 

2 anf 1 Jahr herabgesetzt werde; 

2. eine Bestimmnng (event, unter Abandernng des § 33) in das 

Gesetz aufgenommen werde, nach welcher mit Verlegung des 

Wvhnsitzes autzerhalb der Grenzen des deutschen Reiches im 

Falle der eintretenden Hilfsbediirftigkeit jede Verpslichtung eines 

Ortsarmen-Verbandes zur Gewahrung einer Unterstiitznng 

aufhort; 

3. eine Deklaration zu dem Gesetze vom 6. Juni 1870 erlassen 

werde, dasi derjenige Ortsarmen-Verband, welcher eine vorlausige 

Unterstiitznng gewahrt hat (§ 28), in den Fallen, in welchen 

der eigentlich verpflichtete Ortsarmen-Verband nicht zu ermitteln 

ist (Z 306), dem Landarmen-Verbande gegeniiber von der Be- 

weislast der Negative entbunden werde." 

In einer an den Herrn Reichskanzler gerichteten Petition vom 

14. Januar 1889 wurde derselbe gebeten, 

„eine Abandernng des 8 10 des Gesetzes iiber den Uuter- 
stiitzungswohnsitz vom 6. Juni 1870 dahin herbeifiihren zu wollen, 

datz ein Unterstiitzungswohnsitz zwei Jahre nach zuriickgelegtem 

16. Lebcnsjahre erworben werden kann." 

Diese Petition wurde ferner abschriftlich dem Herrn Minister fiir Land- 

wirthschaft und dem Herrn Oberprasidenten mit der Bitte, dieselbe unter- 

stiitzen zu wollen, iiberreicht. 

Durch die mit dem 1. April 1894 in Kraft getretene Novelle zum 

Gesetz iiber den Unterstiitzungswohnsitz vom 12. Marz 1894 ist 

der Zeitplmkt, mit dem die Selbststaudigkeit bei Erwerb und Verlust des 
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Uuterstutzungswohnsitzcs beginnt, von dem 24. auf das zuriickgelegte 18. Le- 

bensjahr verlegt. 

Die bisherige Bestimmung, nach welcher dem eine vorlausige Unter- 

stutzung gewcihrenden Ortsarmen-Verbande (§ 28), in den Fallen, in welchen 

der eigentlich verpflichtete Ortsarmen-Verband nicht zu ermitteln ist (§ 30fc) 

dem Landarmen-Verbande gegennber der Beweis oblag, dah der Unterstutzte 

keinen Wohnsitz hatte (Beweis der Negative), ist in der Novelle dahin ab- 

geandert, das; es genugt, wenn ein Unterstutzungswohnsitz des Unterstutzten 

nicht zu ermitteln ist, und der Beweis dieser Thatsache gilt schon dann als 

erbracht, wenn der Erstattnug fordernde Armenverband „dargelegt hat, dah 

er alle dicjcnigen Ermittelungen vorgenommen hat, welche nach Lage der 

Berhaltnisse als geeignet zur Ermittelung eines Unterstutzungswohnsitzes an- 

zusehen waren." — Unbenommen ist dem Landarmen-Berband, seinerseits 

Ermittelungen anzustellen und sich an den etwa nachtraglich doch ermittelten 

Armen-Berband des Unterstiitzungswohnsitzes zu halten. 

Unterm 2. Marz 1887 wandte sich der Centralverein mit dem 

Gesuch an den Herrn Minister fur Landwirthschaft, seinen Einfluh dahin 

geltend zu machen, das; bei event. Erlatz eines preuhischen Gesetzes, durch 

welches die Krankenverstcheruug obligatorisch auf die land- und 
forstwirthschaftlichen Arbeiter und das Gesinde ausgedehnt wird, die 

Berhaltnisse unserer Provinz, in welcher Naturallohnung die Regel ist, be- 

rucksichtigt werden, und dcch diejenigen Arbeiter und das Gesinde von dieser 

Berpflichtung ausgeschlossen werden, fur welche ein Anderer (Arbeitgeber 

oder Brodherr) die Zahlung des Krankengeldes oder die Kosten fur Ber- 

pflegung und Kur wahrend der Karenzzeit ubernimmt, nach Mahgabe der 

Bestimmungen im § 136 des Unfallversichernngsgesetzes vom 5. Mai 1886. 

Durch eine Petition vom 9. April 1894 wurde der Herr Reichskanzler 

gebeten, es herbeifiihren zu wollen, dah die nach § 6 des Unfall- und 

Krankenversicherungsgesetzes vom 5. Mai 1886 fur jugendliche und 

erwachsene Arbeiter in der Land- und Forstwirthschaft festgesetzte Alters- 

grenze dahin abgeandert werde, das; statt des im Gesetz bestimmten 

vollendeten sechszehnten das vollendete siebzehnte Lebensjahr als solche an- 

genommen werde. 

Hieranf ist dem Centralvereins-Borstande unterm 21. April 1894 er- 

widert Worden, dah der Herr Reichskanzler von den diesseitigen Ausfuh- 

rungen mit Jnteresse Kenntnih gcnommen habe, und dah sich bei der beab- 

sichtigten Revision des landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgcsetzes die 

geeignete Gelcgcnhcit bieten werde, in nahere Erwagung der Angelegenheit 

einzutreten. 

Zufolge der nach Entscheidnng des Reichsversicherungsamts vom 

14. Jannar und 23. November 1889 fur die Gcmeinden im Gegensatz zu 

den Gutsbezirken bestehenden Berpslichtung zur Verstcherung der als 
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offentlichen Wegen beschaftigten Arbeiter bei der Tiefbau-Berufs- 
genossenschaft. wurde unterm 13. April 1891 an das Reichsversiche- 

rungsamt das Gesuch gerichtet, 

„die in landlichen Gemeinden von den hierzu verpflichteten Grund- 

bcsitzern ausgcfuhrten Wegearbeiten, mit Riicksicht darauf, datz die 

Wegcbaulast in derartigen Gemeinden lediglich der Form nach auf 

der Gemeinde, der Sache nach jedoch auf den verpflichteten Ad- 

jacenten ruht, als durch die landwirthschaftliche Unfallversicherung 

gedeckt gelten zu lassen." 

Auf dieses Gesuch hat das Reichs-Versicherungs-Amt unterm 10. Juni 

1891 den Bescheid ertheilt, datz dasselbe im Allgemeinen an dem bisher 

vertretenen Standpunkte festhalten zu sollen glaubt, nach welchem die Ver- 

sicherung der Wegebauarbeiten von Gemeinden durch die Versicherungs- 

anstalt der Tiefbau-Berufsgenossenschaft zu erfvlgen hat, svfern der Gemeinde 

die Wegebaulast obliegt, und die Gcmeindemitglieder nur Hand- und Spann- 

dienste bei der Ausfuhrung der Arbeiten zu leisten haben. 

Das Reichs-Versicherungs-Amt wurde jedoch in Anerkennung der Vor- 

theile, welche eine Versicherung der Wegebauarbeiter im Anschlutz an die land- 

wirthschaftlichen Betriebe bieten wurde, gern nach Moglichkeit die Hand zu 

einer den hiesigen Verhaltnissen entsprechenden Regelung dieser Angelegenheit 

bieten und erinnerte daran, datz die Ueberweisuug der Versicherung an die 

landwirthschaftliche Berufsgenossenschaft z. B. dann erfolgen konne, wenn 

die Wegebaulast in der Weise geregelt ist, datz nicht die Gemeinden, sondern 

die Anlieger als wegebaupflichtig angesehen werden konnen, und diese An- 

lieger Landwirthschaft betreiben. 

Wahrend der Kommissions-Berathungen des Gesetzentwurfs, be- 

treffend die Jnvaliditats- und Altersversicherung der Arbeiter wurde 

unterm 31. Januar 1889 an den Reichstag eine Petition gerichtet, in 

welcher unter Anerkennung dessen, datz die Einbringung eines Gesetz-Ent- 

wurfs, welcher die Alters- und Jnvaliden-Versicherung der Arbeiter regelt, 

als ein hochbedeutsamer Schritt zur Vollendung der Reform-Gesetzgebung 

auf socialem Gebiete im Sinne der Kaiserlichen Botschaft vom 17. No¬ 

vember 1881 zu betrachten sei, ausgesuhrt wurde, datz der 1888 vorgelegte 

Gesetzentwurf m der Form, in welcher derselbe eingebracht sei, den Verhalt¬ 

nissen der ostpreutzischen Landwirthschaft nicht Rechuung trage, und datz da- 

her eine gunstige Wirkung von dem beabsichtigten Gesetze in der Zukunft 

nicht erwartet werden konne. 

In erster Linie ruse die im § 16 vorgcsehene Einthcilung sammtlicher 

Ortschaften des Reiches nach der Hohe des Tagelohns in suns Ortsklassen 

die schwersten Bcdenken hervor. Die Generalversammlung des hiesigen Ccn- 

tralvereins habe in Bezug hieraus einen Beschlutz in dem Sinne gefatzt, 
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bajj die Eintheilung in Ortsklassen nicht die gecignete Form sei, 

um einerseits eine gerechte, andererseits eine den Zielen der Sozial- 

refvrm entsprechende Bemessung der Renten zu ermoglichen; 

datz fie den Often gegenliber dem Westen benachtheilige, 

dah zur moglichsten Beseitigung dieser Uebelstande eine Klassen- 

eintheilung nach Arbeitsverdienst anzustreben, 

dah znr Mindernng des dem Often erwachsenden Schadens aber 

wenigstens, unter Abanderung der angenommenen Ortsklassen, die 

Differenz in der Hohe der Renten herabzusetzen sei. 

Es wurde deshalb gebeten, von einer Eintheilung nach Ortsklassen 

Abstand zu nehmen, und an deren Stelle eine Klassen-Eintheilung nach Ar¬ 

beitsverdienst eintreten zu lassen; ferner wurde gebeten, hierbei weder eine 

grosze Zahl von Klassen festzustellen, noch die Differenz der Hohe der Ren¬ 

ten zwischen den einzelnen Klassen zu groh zu bemessen. 

Bei Bildung der Klassen nach dem Arbeitsverdienst wurden zwar 

ahnliche Schwierigkeiten zu uberwinden sein, wie bei der Festsetzung der 

Ortsklassen, die Vertheilung der Lasten und Rentenanspruche wurde jedoch 

eine gerechtere sein und die Benachtheiligung des Ostens auch nicht so stark 

hervortreten, als bei den Ortsklassen. 

Fur den Fall, dah der Reichstag auf diesen Vorschlag nicht eingehen 

sollte, wurde empfohlen, die Zahl der Ortsklassen von funs auf drei herab- 

zusetzen, etwa in der Weise, dah aus der 1. und 2. Ortsklasse, eine Klasse I 

mit 350 Mk. Jahreslohn und aus der 4. und 5. Ortsklasse eine Klasse III 

mit 650 Mk. Jahreslohn gebildet werde, wahrend die bisherige Klasse III 

als Klasse II mit 500 Mk. Arbeitslohn bestehen bleibe. 

Abgesehen von dem die Eintheilung in funs Ortsklassen betreffenden 

Bedenken wurden in der Generalversammlung des Centralvereins insbesondere 

noch uachstehende Punkte bemangelt: 

„g.) Es steht zu erwarten, das; nach Einfuhrung der Jnvaliditats- und 

Altersversicherung nach Matzgabe des dnmaligen Entwurfs bei der Arbeiter- 

bevolkerung das Gefuhl der Verantwortlichkeit fiir die eigenen Lebensschick- 

sale wesentlich abgeschwacht werden und der in neuerer Zeit mehr als fruher 

hervortretende Sparsinn eine Einschrankung erleiden werde. Dagegen werde 

sich die Neigung geltend machen, moglichst bald in den Genus; einer Jn- 

validenrente zu gelangen, so dasz zu befurchten stehe, das; das neue Gcsetz 

auf die Moralitat der Arbeiter in dieser Beziehung einen ungnnstigen Ein- 

fluh ausubcn werde." 

„lb) Da der Gesetzentwurs die Alters- und Jnvalidenversicherung auf 

verheirathete Frauen, Wittwcn und Waiscn nicht ausdehnt, und auch solche 

Personen, welche keinen regclmaszigen Arbeitsverdienst gehabt und die Bei- 

tragc zeitweise nicht bezahlt haben, wie z. B. die Vagabunden, von den 

Wvhlthaten des Gesetzcs ausschlieht, so blieben die Kosten der Armenpflege 
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nicht wescntlich vermindert fortbestehen, wahrend der Landwirthschaft durch 

dieses Gesetz neue schwere Lasten aufertegt werden, obgleich die Rentabilitat 

der Landwirthschaft sich in fortdnuerndem Rlickgange besinde." 

„o) Endlich stclle das neue Gesetz sehr erhebliche Anforderungen an die 

Thatigkeit der Organe der Selbstverwaltung, deren Trciger bereits ander- 

weitig in Bezug auf ihre ehrenamtliche Thatigkeit uberaus stark in Anspruch 

genomincn werden." 

Das komplieirte System bei Feststellung der Renten, sowie der Um- 

stand, das; dieses Verfahren anf Grund der Men und der arztlichen Atteste 

ohne aus eigener Anschauung gewonnene Kenntnitz der Personen, denen die 

Renten zugebilligt werden sollen, zum Abschluh gebracht wird, lietzen die 

Vereinfachung des Systems und eine Verminderung der durch die Aus- 

fiihrnng dieses Gesetzes bedingten Arbeitslast in hohem Grade wunschenswerth 

und geboten erscheinen. 

Zu demselben Gesetz-Entwurf wurde nachstehender Beschluh der zu 

diesem Zweck einberufenen, am 24. April 1889 stattgehabten autzerordent- 

lichen Jahresversammlung der Mitglieder alter Zweigvereine des Central- 

vereins den sammtlichen Reichstagsabgeordneten der Provinz zur 

Kenntnihnahme und Berticksichtigung uberreicht: 

„Die autzerordentliche Jahresversammlung der Mitglieder alter Zweig¬ 

vereine des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralvereins anerkennt die 

Tendenz der Allerhochsten Botschaft vom 17. November 1881 und halt 

weitere Schritte auf dem Gebiete der sozialpolitischen Gesetzgebung fur 

erwunscht. 

Jm Jnteresse einer gedeihlichen Weiterentwickelung derselben und im 

Jnteresse aller Betheiligten erscheint jedoch eine fernere reifliche Erwagung 

alter Verhaltnisse, namentlich bezuglich der Erfahrungen auf dem Gebiete 

der Unfall- und Krankenversicherung erforderlich. 

Die auherordentliche Jahresversammlung beschloh deshalb, an die 

Vertreter der Provinz im Reichstage das Ersuchen zu richten, 

„ 1. fur Zuruckverweisung der Gesetzesvorlage an die bezugliche Kvm- 

mission des Reichstags zu stimmen, und 

2. die Zustimmung zu dem Gesetzentwurf jedenfalls davon abhangig 

zu machen, 

a) datz eine einzige Lohnklasse und eine einzige Jnvalidenrente 

in das Gesetz anfgenommen werden, 

b) dah ferner fitr die Erhebung der Beitrage ein einfacherer 

Modus zur Anwendung gelangt, als das fur die Land- 

wirthschaft unserer Provinz undurck'fuhrbare Markensystem, 

sei es durch erhohte Beitragspflicht des Reichs und der 

Arbeitgeber, vder durch Anfbringung der Beitrage in Form 

Vvn Zuschlagen zu andern Steuern, 
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c) dasi ein grotzerer Theil der Rente in Naturalleistungen 

gewahrt werden bars." 

Unterm 6. April 1891 wurde an den Bundesrath das Gesuch 

gerichtet, 

„die van demselben unterm 27. November 1890 erlassenen Aus- 

fuhrungs-Bestimmungen zu dem Gesetz betreffend die 

Jnvaliditats- und Altersversicherung vom 22. Juni 1889, 

dahin abzuandern, dah der Arbeitgeber die Marke bei dem Ein- 

kleben derselben statt mit einem horizentalen Strich mit dem 

Datum des Einklebens versehen kann." 

Durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Durch- 

fuhrung der Jnvaliditats- und Altersversicherung, vom 24. Dezember 1891, 

ist die Befugnisi ertheilt Worden, die in die Quittungskarten eingeklebten 

Marken handschriftlich oder unter Anwendung eines Stempels in der Weise 

zu entwertheu, dah auf den einzelnen Marken der Entwerthungstag in Ziffern 

angegeben wird. 

In einem unterm 15. Dezember 1891 erstatteten, von dem Herrn 

Regierungs-Prasidenten daruber erforderten Gutachten, 

ob die inzwischen gemachten Erfahrungen Aenderungen in dem 

Formulare der Quittungskarten fiir die Jnvaliditats- 

und Altersversicherung zweckmafsig oder geboten erscheinen lassen, 

insbesondere, ob sich die Nothwendigkeit herausgestellt habe, Quittungs¬ 

karten um deswillen, Weil in dieselben zuweilen Marken fiir eine 

dem Ausstellungstage vorangehende Zeit eingeklebt werden miiffen, 

auf der Auhenseite mit einem Vermerk daruber zu versehen, von 

worm ab die Quittungskarte giltig sei, bezw. zur Einklebung von 

Marken solle benutzt werden konnen, 

auherte sich der Centralvereins-Vorstand wie folgt: 

„Um den Zweifel daruber, von wann ab die Quittungskarte giltig sei, 

vorzubeugen, diirfte es zwcckmahig sein, an Stelle der jetzt anf der Auhen- 

seite der Quittungskarte stehenden Worte: „ausgestellt am ten" zu setzen: 

„ausgestellt zum ten", wvdurch besser hervorgehoben wurde, dasi sich das 

aufgeschriebene Datum auf den Tag, an welchem die Quittungskarte in 

Geltung tritt, bezieht. 

Eine richtige Kontrole iiber das vorschriftsmasiige Einkleben von 

Marken iit die Quittungskarten erscheint auf Grund der jetzigen Bestimmungen 

schr schwer, wenn nicht unmoglich. Besonders geht das Herausnehmen schvn 

cinmal verwendeter Marken aus der Quittungskarte zum Zweck nachmaliger 

Verauszerung sehr leicht an und wird wohl oft ausgefiihrt. Die Versuchung 

zu dem eben geschilderten betriigerischeir Verfahren diirfte dann besonders 

grvsi sein, wenn urspriinglich versicherungspflichtige Personcn durch Ver- 
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iinberung ihrcr personlichen Verhaltnisse der Versicherungspflicht und dadurch 

bcm Entschadigungsanspruch enthoben werden." 

Endlich wurde in dem Gutachten auf die sehr grosze Arbeitslast, 

welche dnrch die Ansfertigung und den Umtausch der Quittungskarten den 

daunt betrautcn Personen erwachst, hingewiesen, und der vielseitig geauherte 

Wunsch dcs Ersatzes des jetzigen Erhebungsmodus der Beitrage durch einen 

anderen, etwa nach Art der Klassensteuer, erwahnt. 

Nachdem eine zu diesem Zweck erwahlte Kommission das von den 

Zweigvcreinen eingegangene, auf das Jnvaliditats- und Altersversicherungs- 

Gcsctz bezugliche Material gesichtet und berathen hatte, wurde im No¬ 

vember 1893 nachstehende von der Kommission vorgeschlagene und von 

der Gcneralversammlung angenommene Resolution dem Herrn Reichs- 

kanzler, den Reichstags- und Landtags-Abgeordneten der Provinz Ost- 

preutzen, sammtlichen landwirthschaftlichen Centralvereinen Deutschlands, dem 

Deutschen Landwirthschaftsrath und dem Bund der Landwirthe zur Kenntnih- 

nahme und eventuellen Forderung dieser Angelegenheit uberreicht; diese 

Resolution lautet: 

„Generalversammlung erklnrt, nachdem die Gutachten der 

Zweigvereine eingeholt und durch eine besondere Kommission 

berathen find: 

Das Gesetz vom 22. Juni 1889, betresfend die Jnvaliditats- und 

Altersversicherung, bedarf in wesentlichen Punkten dringend der Abanderung. 

Nach bald dreijahriger Wirksamkcit haben sich als Hauptmangel her- 

ausgestellt: 

1. Die Aufbringung der Beitrage durch Markenkleben, durch welche 

Arbeitgeber und Selbstverwaltungsbeamte in ganz unertraglicher 

Weise belastigt werden, die einen ungeheuren Apparat erfordert 

und jede wirksame Kontrole unmoglich macht. 

2. Die thatsachlich erfolgende Abwalzung der Beitrage der Arbeit- 

nehmer auf die Schultern der Arbeitgeber. 

3. Die ungerechte Belastung der Arbeitgeber zu Gunsten der ubri- 

gen Staatsburger, die ein gleiches Jnteresse an der Versorgung 

der unteren Klassen haben. 

4. Die ungerechte Bevorzugung der in 8 1 des Gesetzes als ver- 

sicherungspflichtig bezeichneten Personen vor anderen Berufs- 

arten. 

6. Die zur Summe der gezahlten Renten in keinem Verhaltnih 

stehenden riesigen Verwaltungskosten. 

6. Die Ansammlung gewaltiger Kapitalien, welche sonst volkswirth- 

schaftlich besser verwerthet werden kvnnten. 

Zur Beseitigung dieser Uebelstande unterbreitet General-Ver- 

sammlung der zustandigen Stelle folgende Borsch lag e: 
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1. das Prinzip, wonach die Beitrage zu einem erheblichen Thelle 

von den Arbeitgebern als solchen aufgebracht werden mussen, ist 

als unrichtig und ungerecht aufzugeben. 

Da die Versicherung der Arbeiter in deren eigenem, wie 

im Jnteresse aller Reichsangehorigen liegt, mutz die Gesammtheit 

der letzteren die Jnvaliditats- und Altersrente aufbringen. — 

Die Aufbringung der Beitrage durch Markenkleben fallt fort. 

2. Die Einziehung der Beitrage erfolgt durch die staatlichen Organe. 

Beschlagnahme des Lohnes ist zulassig. 

3. Rentenberechtigt ist Jeder (auch weibliche Personen), dessen Ein- 

kommen eine durch Gesetz festzusetzeude Summe nicht ubersteigt, 

und der nachweist, datz er fiinf bezw. dreitzig Jahre long die 

gesetzlichen Beitrage gezahlt hat. 

Die Beschrankung der Versicherung auf Lohnarbeiter fallt 

fort." 

Sodann wurde unterm 27. Dezember 1893 an den Minister fur 

Handel und Gewerbe, Herrn Freiherrn von Berlepsch, das Gesuch ge- 

richtet, 

unter Zustimmung des Herrn Reichskanzlers widerruflich anzuvrdnen, 

dah die vorubergehend wahrend der Sommermonate in 

der diesseitigen Provinz beschaftigten russtsch-polnischen 

Arbeiter dem Versicherungszwange nicht unterliegen fallen. 

Dieses Gesuch ist gleichzeitig dem Herrn Minister fur Landwirthschafh 

dem Herrn Oberprasidenten und dem Herrn Regierungs-Prasidenten mit der 

Bitte um Befurwortung uberreicht Worden. 

In Bezug auf die Arbeiterverhaltnisse wurde im Jahre 1865 

eine Petition an den Herrn Minister fur Landwirthschaft um 

Vermittelung der Erfullung folgender Antrage gerichtet: 

„1. Es sei nothwendig, dah ein Gesetz erlassen werde, wonach Gesinde 

nur dann als rechtlich gemiethet angesehen werden solle, wenn es 

auf Grund eines Losscheines gemiethet Worden war. 

2. Es moge gestattet werden, rechtlich unantastbare Miethskontrakte mit 

Arbeitern, die nicht schreiben konnen, auch vor dem Ortsvorstande 

mit Zuhilfenahme von Schriftzeugen zu machen, anstatt, dah man 

jetzt genothigt ist, zu diescm Behuf vor dem Richter oder Notar 

zu erscheinen. 

3. Es moge grohere Strenge bei Ucbertretungen in Gesindepolizei- 

sachen und eine Beschleunigung des Untersuchungs- und Straf- 

verfahrcns angewendet werden und endlich 

4. es moge auf irgcnd einem Wcge dem landlicheu Besitzer Gelcgen- 

hcit gcgcben werden, sich und sein Eigenthum durch die Moglichkeit 
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sch leu Niger polizeilicher Hilfe vor den Excessen liederlicher, umher^ 

treibender Meuschen zu schutzen." 

Eine unterm 22. Januar 1874 an den Reichstag gerichtete 

Petition ging dahin, derselbe wolle nachfolgenden Grundsatzen gesetzliche 

Form verleihen: 

„a) Bci einseitigem Kontraktbruch zwischen Arbeitgebern und Arbeit- 

nehmern haben die Verwaltungsbehorden auf Antrag des Ver- 

letzten die Erfnlluug des Kontraktes (Einhaltung der kontraktlich 

iibernoinmenen Verpflichtung) bis zur erfolgten richterlichen Ent- 

scheidung zu erzwingen; 

b) Arbeitgeber, welchc Arbeiter beschaftigen, die nicht mit der vorge- 

schriebenen Legitimation versehen find, haben fur jeden derselben 

bis zu 25 Thlr. Strafe zu entrichten." 

Durch Petition vom 21. Januar 1890 wurde der Herr Reichs- 

kanzler gebeteu, es herbeifuhren zu wollen, 

„1. datz Legitimationsuachweise fur alle laud- und forst- 

wirthschaftlichen Arbeiter nach Analogic derjenigen stir ge- 

werbliche und industrielle Arbeiter obligatvrisch eingefiihrt werden; 

2. dah Arbeitgeber, die Arbeiter ohne Legitimation in Arbeit nehmen, 

sowohl mit wesentlich hoheren Strafen, als bis jctzt zulassig find, 

belegt werden, als auch, falls fie legitimationslose Arbeiter be¬ 

schaftigen, zur Schadloshaltung dem geschadigten fruhern Arbeit¬ 

geber gegenuber gesetzlich verpflichtet werden." 

IV. Ein unterm 27. Marz 1890 an den Prasidenten des Staats- 

ministeriums, Herrn Reichskanzler von Caprivi gerichtetes Gesuch enthielt 

die Bitte, es gestatten zu wollen, 

datz russische Arbeiter vorubergehend im Sommer in einer fur 

den landwirthschaftlichen Betrieb auskommlichen Zeit beschaftigt 

werden dursen. 

Auf dieses Gesuch hat der Herr Reichskanzler den Bescheid ertheilt, 

dah er 

zur Zeit nicht in der Lage sei, von den Grundsatzen, welche bezlig- 

lich der Zulassung rufsischer Arbeiter in das diesseitige Staats- 

gebiet bisher beobachtet Worden find, abzugehen. Er werde jedoch 

die wirthschaftlichen Uebelstande, liber welche der Centralverein sich 

beklagt, im Auge behalten und in Erwagung nehmen, wie eine 

auderweite Abhilfe beschafft werden konne. 

Durch Verfligung des Herrn Ministers des Jnnern vom 20. Februar 

1892 wlirde sodann gestattet, das; auch verheirathete russisch-polnische Arbeiter 

zur Beschaftigung in inlandischen Betrieben zngelassen werden. Die Ge- 

nchmigung zur Annahme solcher verheiratheter Arbeiter und deren Familien, 

und zwar stets nur auf die Dauer eines Jahres, ertheilt der Herr Ober- 
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president; bezugliche Antrage find nnter Beifiigung einer Nachweisung iiber 

Name, Alter und Stand der zu den Familien gehorigen Personen bei den 

Landrathen zu Protokoll zu geben. 

Unterm 5. April 1892 richtete der Centralverein an den Herrn Ober- 

Prasidenten die Bitte, 

mit Rucksicht auf den in unserer Provinz herrschenden Arbeiter- 

mangel, bei Ausfuhrung der Verfiigung des Herrn Ministers des 

Jnnern vom 20. Februar 1892 — betreffend den Uebertritt 

russischer Arbeiterfamilien in die Provinz und deren Ver- 

bleib in derselben — dem Jnteresse der heimischen Landwirthschaft 

die weitmoglichste Berucksichtigung zuzuwenden. 

Unterm 10. April 1893 ist an den Herrn Minister stir offent- 

liche Arbeiten das Gesuch gerichtet Worden: 

„die tarifmahigen Bestimmnngen iiber die Beforderung 

grotzerer Gesellschaften in der IV. Wagenklasse mit 

Fahrpreisermatzigungen bis zu den Satzen der Militar- 

fahrkarten dahin abandern, bezw. erganzen zu wollen, datz die 

Koniglichen Eisenbahn-Betriebsamter angewiesen werden, bei An- 

tragen auf Bewilligung derartiger Fahrpreis-Ermahigungen, soweit 

die Beforderung von landlichen Arbeitern beiderlei Geschlechts aus 

Ostpreutzen nach dem Westen in Betracht kommt, nicht mehr ein 

offentliches Jnteresse als vorhanden anzunehmen, und 

ebensowenig der Ausfassung Raum zu geben, als ob es sich bei 

den aus Ostpreutzen nach dem Westen beforderten landlichen Ar¬ 

beitern nur um eine voriibergehende Auswanderung zurAuf- 

suchung von autzerhalb der Provinz belegenen Arbeitsstellen, also 

um sogenannte Sachsengangerei, handele." 

Von den auf das Eisenbahnwesen beziiglichen Matznahmen des Cen- 

tralvereins erwahnen wir zunachst eines im Jahre 1868 an die Konigliche 

D'.irektion der Ostbahn gerichteten Gesuchs, dieselbe wolle mit der 

Direktion der Siidbahn eine Vereinbarung treffen, nach welcher Umladungen 

der ankommenden Thiere aus einem Waggon in den anderen mog- 

lichst vermieden, und die beladenen Waggons der Ostbahn auf der Sud- 

bahn (resp. umgelehrt) weiter befordert werden. 

Die gewiinschte Vereinbarung ist getroffen Worden, sodafz Umladungen 

vermiedeit werden. 

Zufolge eines fur die Beforderung von Schlachtvieh in ganzen Wagen- 

ladungen zwischen Krenz, Posen und Thorn einerseits und Hamblirg anderer- 

seits unterm 10. Marz 1876 in Kraft getretenen ermatzigten Spezialtarifs 

wnrde in dem genauntcn Jahre an die Konigliche Direktion der Ostbahn 

ein Gesuch gerichtet, dah der oben erwahnte Spezialtarif auch auf die be- 
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deutcnderen Stationen auf den Strecken Kreuz-Eydtkuhnen und Thorn- 
Jnsterburg ausgcdehnt werde. 

Diescm Gesuche wnrde in demselben Jahre Folge gegeben. 
Am 29. Jnli 1875 sand in Bromberg die erste Ausschuhsitzung von 

Mitgliedern der Koniglichen Direktion der Ostbahn und Delegirten des 
Handelsstandes statt, um uber Gegenstande von gemeinsamem Jnteresse zu 
verhandeln; da Vcrtreter der Landwirthschaft zu diesen Konferenzen nicht 
binzugezogen waren, richtete der Centralverein unterm 11. August 1875 an 
die Direktion der Ostbahn das Gesuch, zu den kiinstig stattfindenden 
Eisenbahn-Konferenzen auch Vertreter der landwirthschaftlichen 
Centralvereine hinzuzuziehen. 

Diesem Gesuch wurde sofort bereitwilligst entsprochen. 
In einer Petition vom Jahre 1873 wendete sich der Centralverein 

an den Herrn Handelsminister gegen die Einfiihrung eines neuen 
Eisenbahn-Fracht-Tarifs, soweit durch denselben die Fracht fur land- 
wirthschaftliche Rohprodukte undMiihlenfabrikate erhoht werden solle. 

Durch eine dem Herrn Reichskanzler unterm 14. Januar 1877 iiber- 
reichte Petition wurde derselbe gebeten: 

„1. die Vorlage eines Reichseisenbahugesetzes, durch welches auch 
die Grundsatze, nach denen bei der Tarifirung der Giiter, bei 
Normirung von Maximaltarifen und bei Bildung von Aus- 
nahmetarifen verfahren werden soil, auf gesetzlicher Basis geregelt 
werden, thunlichst beschleunigen zu wollen; 

2. vor der provisorischen Einfiihrung des aus den Berathungen 
deutscher Staats- und Privatbahnen hervorgegangenen Tarif- 
Systems 

Vertreter der Landwirthschaft, des Handels und der Industrie 
in Bezug auf die Feststellung der Frachtklassen, Normirung 
der Maximalfrachtsatze und der Expeditionsgebuhr, sowie in 
Bezug auf Einrangirung der Guter in die Spezialtarife zu 
Horen; 

3. die Einfiihrung des neuen Tarifsystems und der in Anssicht 
genommenen Frachtsatze nur in fotuett zu genehmigen, als nach 
Moglichkeit eine Vertheuerung des Eisenbahn-Guter-Transports 
iiber die Hiihe der bis zum Jahre 1874 bestandenen Frachtsatze 
vermiedeu und keinenfalls die Hohe der gegenwartig znr Er- 
hebung kommenden Frachtsatze iiberschritten wird." 

Eine Abschrift dieses Gesuches wurde gleichzeitig dem Herrn Handels- 
ministcr eingereicht mit der Bitte, die in demselben niedergelegtcn Wiinsche 
bei Einfiihrung des neuen Systems, sowie bei Normirung der Maximal- 
frachtsatze und der Tarifeinheitssatze berucksichtigen zn wollcn. 

19 
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Unterm 1. Juki 1877 erfolgte die Einfiihrung eines neuen Tarifsystems, 

wodurch vorstehender Antrag seine Erledigung sand. 

In einer Petition vom Jahre 1875 wurde der Herr Handelsminister 

gebeten, die Frist zur Entladuug der Eisenbahn-Waggons fur die nicht 

am Orte des Bahnhofes Wohnen den von 6 Stunden auf 24 Stunden 

zu verlangern. 

In der Eisenbahn-Konferenz am 5. Juli 1881 wurde der von den 

Vertretern des Ostpreutzischen landwirthschaftlichen Centralvereins gestellte 

Antrag angenommen, entsprechend der Bestimmung uber die lagerzinsfreie 

Zeit fur Stuckguter 

1. die Belade- und Entladefrist fur Versender und Empfanger, 

welche mehr als 7,5 km von der Eisenbahnstation entfernt 

wohnen und ungunstige Communikationen resp. Postanschlusse 

haben, auf 24 Stunden festzusetzen und 

2. von einer allgemeinen Verkurzung der Entladefrist wahrend der 

Wintermonate Abstand zu nehmen. 

Durch Verfugung des Herrn Ministers vom Jahre 1882 wurde die 

Eisenbahn-Direktion Bromberg ermachtigt, die Entladefristen fur offene Wagen 

auf 12 Stunden zu erweitern. 

Der Vertreter des Centralvereins im Bezirks-Eisenbahnrathe stellte 

fur die im Juli 1876 in Danzig abgehaltene Eisenbahn-Konferenz den An¬ 

trag, die Fracht fur feuchte Starke auf den Frachtsatz fur Getreide 

(Specialtarif I) zu ermatzigen. 

Unterm 27. September desselben Jahres wurde in derselben Angelegen- 

heit eine Petition an den Herrn Handelsminister gerichtet. 

Gegenwartig wird feuchte Starke nach dem Spezialtarif II, Getreide 

nach dem Spezialtarif I verfrachtet. 

In der Eisenbahn-Konferenz in Danzig im Jahre 1876 beantragte 

der Vertreter des Centralvereins, eine Ermastigung der Fracht flir Mehl 
auf den Frachtsatz fur Getreide, und zwar nicht nur im deutsch-russischen, 

sondern ebenso im internen Verkehr herbeizufuhren. 

In einer im Oktober 1882 auf Veranlassung des Herrn Ministers 

der offentlichen Arbeitcn in Konigsberg abgehaltenen Konferenz, in welcher 

eine eingehende Ero,.terung einer von der Handelskammer in Jnsterburg ein- 

gereichten Petition, die Getreidefracht von Jnsterburg nach dem west- 

lichen Deutschland entsprechend den osterreichischen Getreide- 

Ausnahmetarifen herabznsctzen, stattfand, gaben die Vertreter des 

Centralvereins ihr Gutachten dahin ab, das; das Bedurfnisz zur Herabsetzung 

der Fracht siir Getreide stark hcrvortrete, und dasz man darauf bedacht sein 

musse, gegenuber der uberwaltigcnden amerikanischen und osterreichisch-ungari- 

schen Konknrrcnz dem einheimischcn Getreide den einheimischen Markt zu 

erhalten und woinoglich zu erweitern, svwie das hicsige Getreide in Bezug 
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a,,f die Versorgung des deutschen Konsumtions- u»d Absatzgebietes wenigstens 
nicht schlechter zu Men, als es hinsichtlich des auslandischen Getreides 
dcr Fall sei. 

Durch das Gesetz vom 1. Inin 1882 wurde die Errichtung von Bezirks- 
Eiseubahnratheu an Stelle der bisherigen Eisenbahn-Conferenzen angeordnet. 

In mehreren Sihungcn des Bezirks-Eisenbahnraths zu Bromberg 
und cincs von demselben zu diesem Zweck eingesetzten Ausschusses im Jahre 
1886 traten die Vertreter des Centralvereins gelegentlich der Berathung 
einer diesbezuglichcn Vorlage des Herrn Ministers der offentlichen Arbeiten 
fur die Ermatzigung der Getreidefrachtsatze im Eisenbahnver- 
kehr von Oft- nach Mittel- und West-Deutschlaud ein. Es wurde 
beantragt, die auf den Strecken des Direktionsbezirks Bromberg geltenden 
ermatzigten Frachtsatze fur Getreide, den sogenannten Ostbahnstaffeltarif, bei 
allen Versendungen von Getreide aus den ostlichen Provinzen nach dem 
mittleren und westlichen Deutschland einzufuhren. Der Bezirks-Eisenbahn- 
rath nahm diesen Antrag an. 

An das Hans der Abgeordneten richtete der Centralverein im 
Jahre 1887 die Petition, 

„eine Ermatzigung der Getreidefrachten auf weitere Entfernungen 
auf den Koniglich preutzischen Staats-Eisenbahnen dadurch herbei- 
fiihren zu wollen, datz die bei den Verhandlungen des Bezirks- 
Eisenbahnraths in Bromberg von der Koniglichen Eisenbahn-Ver- 
waltung in Aussicht gestellte Einfuhrung des Staffeltarifs der 
Ostbahn, nach welchem Getreide auf Entfernungen von uber 400 
km zu 0,82 Pf. pro 100 kg und km transportwt wird, anch auf 
den ubrigen preutzischen Staats-Eisenbahnen erfolgt." 

Diese Petition war wegen Schlusses der Session nicht mehr zur Be¬ 
rathung und Beschlutzfassung in plsno gelangt. 

Die Budgetkommission hatte sich dahin schlussig gemacht, bei der Ple- 
narberathung mundlichen Bericht uber die Petition zu erstatten und dieselbe 
der Koniglichen Staatsregierung als Material zu uberweisen. 

In einer am 13. Januar 1888 in Posen stattgehabten Versamm- 
lung, welchevon 50Bertretern landwirthschaftlicher, kaufmannischer, industrieller 
und stadtischer Kvrporationen, sowie von einigen Mitgliedern des Reichstages, 
des Abgeordnetenhauses und des Landes-Eisenbahnraths beslicht war, wurde 
die vom Referenten, Generalsekretair Kreiss, vorgelegte Petition unverandert 
einstimmig angenommen und von den Anwesendeu unterzeichnet. 

Das Petitum selbst lautet: 
„Das Hans der Abgeordneten wolle die Konigliche Staats¬ 

regierung ersuchen, den Versandt von Getreide und Muhlenfabrikaten 
aus den ostlichen Provinzen nach Mittel- und Westdeutschland durch 
Gewahrung von Ausnahmctarifen, welche nach Analogic der fur 

19* 
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russisches Getreide im Verkehr nach den Ostseehafen, sowie fiir Flachs 

rc. im deutsch-russischen Eisenbahnverkehr bestehenden Ausnahme- 

tarife zu bilden scin wurden, derart zu erleichtern, dah das ein- 

heimische Getreide auf den preuhischen Staats-Eisenbahnen zu gleichen 

Frachtsatzen befordert wird wie das auslandische Getreide, so dah 

es mit diesem auf den Absatzmarkten des mittleren und westlichen 

Deutschlands zu konkurriren vermag." 

In gleichem Sinne wurde unterm 24. Januar 1889 an das Hans 

der Abgeordneten eine Petition gerichtet. 

Sodann wurde unterm 30. Dezember 1889 der Herr Reichskanzler 

von dem Centralverein gebeten, 

die Herabsetzung der Eisenbahntarife fur Getreide auf den deutschen 

Eisenbahnen, beziehungsweise auf den preuhischen Staatseisen- 

bahnen herbeizufiihren. 

In einer unterm 12. Marz 1890 an das Haus der Abgeordneten 

gerichteten Petition wurde gebeten, 

das Haus der Abgeordneten wolle die Konigliche Staats-Re- 

gierung ersuchen, die Eisenbahn-Frachtfatze fur Getreide auf den 

preuhischen Staatseisenbahnen herabzusetzen. 

Die vorstehende Petition wurde eingereicht gelegentlich der Berathung 

des auf Reform des gesammten Eisenbahntarifwesens gerichteten Antrags 

Broemel seitens der Eisenbahn-Tarifkommission des Abgeordnetenhauses. 

Im inneren Zusammenhang mit dieser Petition wurde am 24. Marz 1890 

von 98 Mitgliedern des Abgeordnetenhauses folgender Antrag eingebracht: 

„Das Haus der Abgeordneten wolle beschliehen, die Konigliche 

Staatsregierung zu ersuchen: zur Erleichterung des Versandes von 

Getreide, Malz und Mlihlenfabrikaten aus den ostlichen nach den 

westlichen Provinzen auf den Staatseisenbahnen einen Ausnahme- 

tarif einzufuhren, welcher fur diese Berkehrsrichtung die bestehenden 

Frachtsatze auf weite Entfernungen in fallender Skala erheblich 

herabmindert." 

Am 19. April 1890 endlich wurde von Mitgliedern der freikonser- 

vativen und der nationalliberalen Partei ein dieselbe Materie betreffender 

Antrag gestellt, welcher sich von dem ersteren Antrag dadurch unterscheidet, 

dah zu „Getreide, Malz und Mlihlenfabrikaten" auch das „Vieh" hinzu- 

gefligt, und dagegen die Beschrankling auf die Richtnng von Often nach 

Westen fvrtgelassen ist. 

In der Verhandlung vom 23. April 1890 wurde im Abgeordneten- 

hause der erste Antrag zu Gunsten des zweiten zuruckgezogen, und ein Antrag 

des Herrn von Zcdlitz angcnommen, diese Frage bis zur nachsten Session 

zu vertagen und cine Enquete liber die voraussichtliche Wirkung der bean- 

tragtcn Tarifermahigung zu veranstnlten. 
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11 nterm 3. December 1890 liutrbe die obic\e Petition vom 12. Mcirz 

deSselben Jahres wiederum bei der Landesvertretung in Berlin eingebracht 

nnd ernent begrundet, und zwar geschah dies aus Anlah und unter Bezug- 

nnhine auf eine Gegen-Petition des landwirthschaftlichen Vereins fur Rhein- 

preuhen, in welcher die Landesvertretung gebeten Worden war, die Berlick- 

sichtigung der Petition des Ostpreutzischen landwirthschaftlichen Central- 

vereins vom 12. Mcirz 1890 nbzulehnen. 

Das Haus der Abgeordneten nahm in der Sitzung am 17. Juni 1891 

den mundlichen Bericht der Budgetkommission liber diese Petition entgegen 

nnd besehloh, dieselbe der Koniglichen Staatsregierung als Material fur ihre 

Erwagungen liber die Tarifreformen zu liberweisen. 

In Ausflihrung dieses Beschlusses ist die Uebersendung der Petition 

an das Konigliche Staatsministerium erfolgt, von welcher Seite dann unterm 

1. September 1891 ein Ausnahme-Tarif fur die Beforderung von 

Getreide alter Art und Mlihlensabrikaten auf den Konigl. Preuhischen 

Staats- und unter Staats-Verwaltung ftehenden Eisenbahnen, sowie einer 

groheren Zahl anderer Eisenbahnen in Kraft gesetzt wurde. Nach diesem 

„Staffeltarif" sand eine Ermahigung der Frachtsntze in der Weise statt, 

datz auf Entfernungen bis zu 200 Kilometer der Normalsatz von 4,5 Pf. 

per Tonnen-Kilometer in Geltung blieb, fur die nachsten 100 Kilometer 

3,0 Pf. und darliber hinaus 2,0 Pf. per Tonnen-Kilometer berechnet wurden. 

In der Bezirks - Eisenbahnraths - Sitzung zu Bromberg am 

22. Januar 1891 wurde nachstehender, von dem Vertreter des Centralvereins, 

Herrn Oekonomie-Rath Kreiss. eingebrachte Antrag angenommen: 

Der Bezirks-Eisenbahnrath empsiehlt die Herabsetzung der auf den 

westlichen Preuhischen Staatsbahnen geltenden Einheitssiitze fur 

Pferde und Vieh auf das Mah der Einheitssiitze der ostlichen 

Staatsbahnen. 

Dem Herrn Minister fur Landwirthschaft wurde unterm 14. April 

1892 die Bitte unterbreitet, es herbeiflihren zu wollen, 

1. dah die in den Direktionsbezirken Bromberg, Breslau, Berlin, 

Erfurt, Marienburg-Mlawka und Thliringsche Privatbahnen 

geltenden ermiihigten Frachtsatze des Staffeltarifs vom 

1. Januar 1890 fur Grohvieh und Kleinvieh aller Art 

auch auf den westlichen Staatseisenbahnen zur Einflihrung ge- 

langen, 

2. datz fur Pferde in gleicher Weise wie fur Grohvieh die Fracht¬ 

sntze im Wege der Bildung eines Staffeltarifs herabgesetzt 

werden, und 

3. das; bei Einflihrung der vorstehend erbetenen Staffeltarife liber 

die Linie Berlin-Kahlau-Ruhland hinans, im Wege des Re- 

expeditions-Verfahrens, fur in Berlin und anderen Central- 
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markten aufgetriebene Pferde bezw. Vieh aller Art bei der 

Weiterverladung die vorhergehenden Kilometerstrecken bei der 

Frachtberechnung in Anrechnung gebracht werden. 

Gleichzeitig wurde dieses Gesuch dem Herrn Oberprasidenten ab- 

schriftlich mit der Bitte uberreicht, dasselbe befurworten zu wollen. 

Aus Anlatz eines von den Abgeordneten Or. Eckels und Genossen 

unterm 13. April 1893 beim Abgeordnetenhause eingebrachten Antrages auf 

Aufhebung des am 1. September 1891 eingefuhrten Ausnahme- 

tarifs flir Getreide und Muhlenfabrikate iStaffeltarif), und 

mehrerer diesen Antrag unterstntzender Petitionen mittel- und westdeutscher 

Handelskammern wurde vom hiesigen Centralverein unterm 9. Mai 1893 

an das Haus der Abgeordneten eine Petition gerichtet, 

dem obenerwahnten Antrage des Or. Eckels dieZustimmung 

versagen zu wollen. 

Diese Petition gelangte wegen Schlusses der Session zwar nicht mehr 

zur Berathung und Beschlutzfassung im Plenum des Houses, dagegen ist in 

der 82. und 83. Sitzung des Hauses der Abgeordneten iiber den oben er- 

wahnten Antrag Eckels eingehend verhandelt Worden. Gelegentlich dieser 

Berathungen nahm der Herr Minister der offentlichen Arbeiten Ver- 

anlassung, den, soweit Getreide in Betracht kommt, mit dem Sinne unserer 

Petition ubereinstimmenden Standpunkt der Koniglichen Staatsregierung 

gegenuber den auf Aufhebung dieses Tarifs gerichteten Bestrebungen, dahin 

festzustellen, das; die Staatsregierung die Beibehaltung des Staffeltarifs fur 

Getreide, Hafer, Hulsenfruchte u. s. w. vom wirthschaftlichen und finanziellen 

Standpunkte fur niitzlich und gerechtfertigt halte, dagegen Veranlassung ge- 

nommen habe, die Frage nochmals in Erwagung zu ziehen, ob ohne zu 

schwere Schadigung berechtigter Jnteressen eine Erhohung der Satze fur 

Mehl und Malz unter Beibehaltung des Staffelsystems vorgenommen 

werden konne. 

Der Umstand, dah nach dieser Erklarung die Gefahr vorlag, datz in 

den Staffeltarif stir Muhlenfabrikate und fur Malz hohere Frachtsatze ein- 

gestellt wurden, veranlatzte den Centralvereins-Vorstand, den General- 

Sekretar zu beauftragen, dieserhalb gelegentlich seiner Ruckreise vom 

Urlaub bei dem Herrn Minister persiinlich vorstellig zu werden. 

In der ihm zu diesem Zweck bewilligten Audienz legte der Generalsekretar 

dem Herrn Minister dar, das; durch eine etwaige Wiederaufhebung der 

Staffeltarife fiir Muhlenfabrikate nicht nur die Jnteressen der binnen- 

liindischen Muhlenindustrie, sondern auch die mit den letzteren identischen 

Jnteressen der Landwirthschaft schwer geschadigt werden wurden. Diesen 

Ausfuhrungen stimmte der Herr Minister im Allgemeinen zu und stellte 

eine wohlwollende Prufung dieser Angelegenheit in Aussicht. 
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In dieser sclben Angelegenhcit richtete der Centralvereins-Vorstand 

ferncr unterm 18. Jnli 1893 an den Herrn Minister der offent- 

lichen Arbeiten eine Petition, in welcher derselbe gebeten wurde, 

„die Staffcltarife auch fur Muhlenfabrikate fortbestehen 

zu lasscn und dieselben weder aufzuheben, noch, unter 

Beibehaltung der Staffeltarife, hohere Frachscktze fur 

Muhlenfabrikate in dieselben einzustellen." 

Diese Petition wurde gleichzeitig dem Herrn Minister fur Land- 

wirthschaft und dem Herrn Oberprasidenten, welcher die Befurwortung 

der Petition zugesagt hatte, uberreicht. 

Der Staatsanzeiger vom 1. August 1893 enthielt eine Mittheilung, 

welche, soweit fie das vorstehend erwcihnte Gesuch betrifft, wie folgt lautet: 

„Die in Folge der Antrage Eckels und Scholler, betreffend die Staffel¬ 

tarife fur Getreide, Muhlenfabrikate und Malz, angestellte Untersuchung er- 

gab, datz eine den Jntereffen der verschiedenen Landestheile in allen Theilen 

entsprechende Maszregel nicht zu erreichen sei. Die Staatsregierung beschloh 

dcshalb bis auf Weiteres die Staffeltarife fur Muhlenfabrikate unverandcrt 

beizubehalten, wobei fie von der Ueberzeugung geleitet wurde, datz einerseits 

die Frachtermahigung fur Muhlenfabrikate eine den Bedurfnissen entsprechende 

Erweiterung des Absatzgebietes fur inlandisches Getreide und Mehl herbei- 

gefuhrt habe, und andererseits eine Schadigung der allgemeinen Jntereffen 

in Folge der Staffeltarife bisher nicht nachweisbar, vielmehr die allgemein 

gesunkene Rente der Muhlenindustrie wesentlich anderen Ursachen beizu- 

meffen sei" 

Unterm 17. Februar 1894 wurde die nachstehende, von einer an 

diesem Tage stattgehabten autzerordeutlichen Jahresversammluug 

einstimmig gefatzte Resolution der Koniglicheu Staatsregierung uber- 

mittelt, und unterm 22. Februar 1894 wurde diese Resolution dem Hause 

der Abgeordneteu zur Kenntnihnahme und nut der Bitte uberreicht, 

alle Antrage auf Aufhebung des Staffeltarifs vom 1. September 

1891 fur Getreide und Muhlenfabrikate oder auf Erhohung der 

Frachtsatze dieses Tarifs ablehnen zu wollen. 

Diese Resolution lautet: 

„Der Ostpreutzische landwirthschaftliche Centralverein erblickt in den 

Bestrebungen, die darauf gerichtet find, die Aufhebung des Staffeltarifs fur 

Getreide und Muhlenfabrikate vom 1. September 1891 herbeizufuhren, oder 

die Frachtsatze dieses Tarifs zu erhohen, eine schr grosze und schwere Ge- 

fahr fiir die ostprenszische Landwirthschaft, sowie fur die Muhlenindustrie 

nnd den Gctreidehandel unseres Binnenlandes, welche durch eine derartige 

Matzrcgcl in ihren Erwerbsverhaltnissen auf das Tiefste geschadigt werden 

wurden, 
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Die Ostpreuhische Landwirthschaft steht auf dem Standpunkt der Er- 

klarung, welche der Herr Minister der offentlichen Arbeiten Namens der 

Koniglichen Staatsregierung in der 82. Sitzung des Abgeordnetenhauses am 

28. Juni 1893 abgegeben hat, und giebt sich der Erwartung hin, datz die 

Konigliche Staatsregierung an dem in dieser Erklarung dargelegten Stand- 

punkte anch jetzt und ferner festhalten wird. 

Die in Aussicht gestellte Aufhebung des Jdentitatsnachweises fur Ge- 

treide begrutzen wir als die Erfullung einer alien berechtigten Forderung 

von Handel und Landwirthschaft dankbar und mit grotzer Genugthuung, 

Weil dadurch der Absatz einiger hiesiger Getreidearten, namentlich von Weizen, 

nach dem Auslande ermoglicht werden wird; von ungleich groherer Be- 

deutung jedoch als die Aufhebung des Jdentitatsnachweises, deren erhoffte 

giinstige Ruckwirkung auf die Landwirthschaft sich noch nicht in Zahlen aus- 

drucken las;t, ist der Staffeltarif fur Getreide, der fur die Landwirthschaft, 

ihr unmittelbar zufliehende, thatsachlich bereits eingetretene und ziffermahig 

nachweisbare Ersparnisse an Fracht und Spesen bis zu 170 Mk. fur den 

Waggon Getreide zur Folge hat. 

Dieser fur die ostlichen Provinzen so werthvolle Staffeltarif kann den 

Getreideproduzenten von Mittel-, West- und Suddeutschland schon deshalb 

keinen Schaden bringen, well sammtliches Berkaufsgetreide der ostlichen 

Provinzen in Folge der Getreidezolle ohnehin den genannten Consumtions- 

gebieten Deutschlands zugefuhrt werden muff das Angebot von inlandischem 

Getreide in denselben in Folge des Staffeltarifs also nicht vermehrt wird. 

Das auslandische Getreide kann dagegen den Staffeltarif nicht benutzen, well 

derselbe erst in zu weiter Entfernung von der Greuze in Wirksamkeit tritt. 

Dasselbe wird vielmehr sowohl nach wie vor Einfuhrung des Staffeltarifs 

auf dem Wafferwege, als dem billigeren Transportwege, in das Jnnere 

Deutschlands eingefuhrt. 

Der Koniglichen Staatsregiernng unterbreitet daher der Ostpreuhische 

landwirthschaftliche Centralverein die ehrerbietige Bitte, 

Hochdieselbe wolle 

1. allen Antrtigen auf Aufhebung des Staffeltarifs vom 1. Sep¬ 

tember 1891 oder auf Erhohung der Frachtsatze dieses Tarifs 

die Genehmigung versagen, 

2. den Staffeltarif, der bisher nur versuchsweise eingefuhrt ist, zu 

einer dauernden Einrichtung machen und 

3. das System der Staffeltarife auf alle Massenartikel der Land¬ 

wirthschaft und Industrie ausdchnen." 

Durch die am 1. August 1894 in Kraft getretene Aufhebung des 

Staffeltarifs vom 1. September 1891 haben diese Petitionen vorlaufig ihre 

Erledignng gefnndeu, und ist stir die Getreidebeftirderungen auf den Strecken 
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be* Eisenbahn-Dircktions-Bezirks Bromberg der friiher geltende, sogenannte 
Ostbahnstaffeltarif wieder allgemein in Geltung getreten. 

Unterin 4. April 1894 ist das nachstehende Gesuch in der von der 
XXV. Generalversammlung angenommenen Fassung an den Herrn Minister 
fnr offentliche Arbeiten gerichtet: 

„Durch den Artikel 19 des russischen Handelsvertrages find 
durchgehende internationale Eisenbahntarife fur Getreide nach 
Konigsberg und Danzig vertragsmahig festgelegt Worden. Wenn 
wir auch zugeben, das; diese Tarife durch Konkurrenzrucksichten gegenuber 
rnssischen Hcifen hervorgernfen warden find, so mutz es die Landwirthschaft 
trotzdem als cine Ungerechtigkeit empfinden, dah das russische Getreide auf 
dentschen Bahnen zu einem erheblich billigeren Satze gefahren wird, als das 
inlandische. Nachdem die Staffeltarife beseitigt find und innerhalb der 
nachsten zehn Jahre nicht wieder eingefuhrt werden diirfen, richten wir daher 
an Euer p. p. die ehrerbietige Bitte, Ever p. p. wollen im Jnteresse der 
ausgleichenden Gerechtigkeit Getreide und Miihlenfabrikate generell 
in eine niedrigere Tarifklasse versetzen. Wir bezweiseln nicht, datz, 
wenn auch hierdurch stellenweise Einnahme-Ausfalle entstehen sollten, diese 
Ausfalle durch die sich ergebende Zunahme des Eisenbahnverkehrs mehr als 
ausgeglichen werden wiirden." 

Diese Petition wurde von dem Herrn Minister der Koniglichen Eisen- 
bahn-Direltion Bromberg zur zustandigen Entscheidung uberwiesen und von 
dieser abschlagig beschieden. 

Fur die am 21. Juni 1894 in Bromberg stattgehabte XXIV. Sitzung 
des Bezirks-Eisenbahnrathes stellte der Generalsekretar zugleich im 
Namen aller iibrigen Vertreter der landwirthschaftlichen Korporationen der 
Provinz Ostpreuhen folgende Autrage: 

„Der Bezirks-Eisenbahnrath wolle beschlietzen, an die Konigliche Staats- 
Eisenbahnverwaltung den Antrag zu richten, dieselbe wolle ihr geeignet er- 
scheinende Matznahmen ergreifen, um 

1. die durch Aufhebung des Staffeltarifs vom 1. Sep¬ 
tember 1891 beseitigte Moglichkeit der Benutzung des 
Eisenbahnweges fur die Versendung von Bodenerzeug- 
nissen aus dem Often nach den Konsumtionsgebieten 
Deutschlands wieder herzustellen und 

2. auf denjenigen Strecken der preuhischen Staatseisen- 
bahneu, auf denen das russische Getreide zu ermapigten Fracht- 
satzen nach Danzig, Konigsberg und Memel gefahren wird, das 
inlandische Getreide zu gleich billigen Frachtsatzen zu 
befordern, wie das aus dem Jnnern Rutzlands 
kommende Getreide, und dadurch die Ungerechtigkeit zu be- 
seitigeu, die darin liegt, dah russisches Getreide auf den be- 
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zeichneten Eisenbahnstrecken zu billigeren Satzen befordert wird, 

als das einheimische Getreide." 

Der erste dec vorstehenden Antrage wurde miter Einschaltung der 

Worte: „und Muhlenfabrikaten" hinter „Bodenerzeugnissen" angenommen. 

Fur den zweiten Antrag gelang es nicht, eine Mehrheit zu gewinnen, 

Weil die von einander abweichenden ortlichen Jnteressen es zu keiner Einigung 

kommen liehen. 

Um deu vielseitigen, auf die Beforderung von Butter mil der Eisen- 

bahn bezuglichen Klagen gerecht zu werden, richtete der Centralverein unterm 

6. Juni 1878 ein Gesuch an die Konigliche Direktion der Ostbahn, 

dahingehend, 

datz an einem bestimmten Tage in jeder Woche, bei einem in 

der Richtung von Eydtkuhneu nach Berlin ohne langere Unter- 

brechung durchgehenden Zuge zuuachst ein, ausschlietzlich zur Auf- 

nahme von nach Berlin bestimmten Buttersendungen 

dienender Waggon eingestellt werde, welcher die betreffenden 

Buttersendungen zum einfachen Frachtsatze in langstens 36 Stunden 

von Eydtkuhnen nach Berlin befordert. 

Vom September 1878 ab wurde von der Direktion Bromberg von 

den ostlich belegenen Stationen dieser Direktion an zwei Tagen in jeder 

Woche ein Wagen in bestimmte Stuckguterzuge, als Sammelwagen, zur aus- 

schliehlichen Aufnahme der nach Berlin zu befordernden Buttersendungen 

eingestellt, und diese Sammelwagen in schnellfahrende Ziige einrangirt. 

Trotz dieser Einrichtung lieh die Beforderung der Butter nach Berlin 

in Bezug auf Schnelligkeit und Art des Transports viel zu wunschen ubrig, 

weshalb unterm 25. November 1879 der Antrag gestellt wurde: 

„die Konigliche Direktion der Ostbahn wolle: 

1. Einrichtungen treffen, durch welche ein schnellerer Trans¬ 

port der Butter als bisher nach Berlin bewirkt 

wird, und 

2. fur den Transport von Milch bezw. Butter geeignete, mit 

Ventilations- und Kuhlvorrichtungen versehene 

Eisenbahnwagen in den Betrieb einstellen." 

Vom Jahre 1880 ab wurden besonders gebaute Wagen mit 

Ventilationseinrichtungcn fur den Buttertransport in die schnellfahrenden 

Viehziige eingestellt und verschiedene, bis dahin besteheude Transport- 

verzogernngen beseitigt. 

In einem Gesuch vom Januar 1882 an die Konigl. Eisenbahn- 

Direktion in Bromberg wurde dieselbe gebeten, 

die direkte Verladung in die mit Ventilations-Einrich- 

tun gen versehenen, den Viehzugen einrangirten Butter-Trans- 

port-Wagen auf einer groheren Zahl solcher Stationen ge- 
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flatten zu wollen, auf denen erhebliche Mengen von Butter zur 

Verladung gelangten. 

Die Konigl. Eisenbahn-Direktion sagte die Erfullung dieses Gesuches, 

soweit cs die Jnteressen der, eine schnelle Beforderung erheischenden Vieh- 

ziige gestatteten, zu. 

Bom 1. Mai 1886 ab warden fur den Buttertransport mit Eis- 

Kuhlvorrichtungen versehene Wagen, welche auherdem noch ein 

Schutzdach von Holzplatten hatten, eingestellt. 

Der zunehmende Bedarf an kiinstlichen Diingemitteln, vornehmlich 

an den durch die hohe Fracht sehr vertheuerten Statzfurter Kalisalzen, veran- 

latzte zu einer unterm 11. Juki 1882 an die Konigl. Eisenbahn-Direktion 

in Bromberg gerichteten Petition um Herbeifuhrung der Bewilligung eines 

Ausnahmetarifs zu ermatzigten Frachtsatzen fur Kali-Dunge- 

mittel ab Stahfurt nach den Eisenbahnstationen in der Provinz Ostpreuhen. 

Der Generalsekretar des Centralvereins stellte fur die Sitzung des 

Bezirks-Eisenbahnraths in Bromberg vom 30. Mai 1883 den Antrag, 

Ausnahmetarife mit billigeren Frachtsatzen fur den 

Transport von Kali-Dungemitteln in Wagenladungen von 

10000 Kilogramm ab Stahfurt nach den Eisenbahnstationen der 

ostlichen Provinzen des preuhischen Staates zu bewilligen. 

Dieser Antrag wurde vom Bezirks-Eisenbahnrath einstimmig zum Be- 

schluh erhoben.' 

In der Sitzung des Bezirks-Eisenbahnrathes in Bromberg am 

27. November 1885 wurde ferner ein Antrag Kreiss und Genossen ein¬ 

stimmig angenommen, welcher dahin ging, 

der Bezirks - Eisenbahnrath wolle in Wiederholung der in den 

Sitzungen vom 19. Juni 1883 und vom 18. Juni 1884 ein¬ 

stimmig angenvmmenen Antrage beschliehen, zustandigen Orts, die 

Einfuhrung eines ermatzigten, unter Anwendung einer mit den 

Entfernungen fallenden Skala zu erstellenden Ausnahmetarifs 

stir rohe Kalisalze in Mengen von je 10 000 kg ab Stahfurt 

nach den Stationen der ostlichen Provinzen Preuhens beantragen. 

Ein weiterer Antrag des Generalsekretars fur die VII. Sitzung 

des Bezirks-Eisenbahnraths in Bromberg vom 25. Februar 1886 lautete: 

„Der Bezirks-Eisenbahnrath wolle beschliehen, dieselben Fracht- 

ermhhigungen, welche fur den Eisenbahntransport von Kali¬ 

salzen wiederholt erbeten Worden find, auch auf den Eisenbahn¬ 

transport von Thomasschlacke von den in den Eisenindustrie- 

bczirken belegenen Verladungs- nach den in den ostlichen Provinzen 

belegenen Empfangs-Stationen zu beantragen," 

Dieser Antrag wurde gleichfalls vom Bezirks - Eisenbahnrath an- 

gcuommen. 
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Sodann wurde in der XI. Sitzung des Bezirks-Eisenbahnraths 

vom 12. Januar 1888 der Antrag Busch-Kreiss einstimmig angenommen: 

„Die Konigliche Eisenbahndirektion wolle fur Einstellung von Aus- 

nahmetarifen fur Dungemittel und Rohmaterialien zur 

Kunstdunger-Fabrikation Sorge tragen." 

Die demzufolge von der Koniglichen Eisenbahn - Direktion angestellten 

Ermittelungen wurden dem Herrn Minister am 15. April 1888 vorgelegt. 

— Am 1. Marz 1889 trat hierauf ein Ausnahmetarif fur rohe Kalisalze 

in Kraft, nach welchem Frachtermahigungen auf Entfernungen von uber 

311 km gewahrt wurden. An die Stelle dieses Ausnahmetarifs trat bald 

darauf ein never vom 1. Januar 1890 ab geltender Tarif mit fast ganz 

denselben Frachtsatzen. 

Der Centralverein richtete unterm 26. Marz 1891 an den Herrn 

Minister fur offentliche Arbeiten die Petition, 

derselbe wolle furStuckkalk, dessen Verwendung zu Dungungs- 

zwecken durch behordlich beglaubigte Zeugnisse nachgewiesen wird, 

die gleiche Ermahigung der Eisenbahnfrachten eintreten 

lasfen, wie fie fur Kalkasche besteht. 

Sodann wurde unterm 16. Dezember 1891 an den Herrn Minister 

der offentlichen Arbeiten die Petition gerichtet, 

stir kunstliche Dungemittel ohne Ausnahme auf den Konig¬ 

lichen Staatseisenbahnen Staffeltarife zu ermahigten Fracht¬ 

satzen einfuhren zu wollen. 

Dieses Gesuch wurde gleichzeitig dem Herrn Minister fur Landwirth- 

schaft zur Befurwortung unterbreitet. 

Fur die XXIII. Sitzung des Bezirks-Eisenbahnrathes am 30. No¬ 

vember 1893 stellte der Generalsekretar einen Antrag auf weitere Herab- 

fetzung der nach dem Ausnahmetarif vom 1. Januar 1890 be- 

forderten Dungemittel. Durch diesen Antrag wurde die Einfuhrung 

eines Staffeltarifs vorgeschlagen, dessen Frachtsatze in nachstehender Weise 

gebildet werden sollten: bis 200 trin Entfernung 2,2 Pf. pro Tonne und 

Kilometer, anstotzend von 200 km bis 400 km 1,4 Pf. und uber 400 km 

anstohend 1 Pf. pro Tonne nud Kilometer, sowie eine Abfertigungsgebuhr 

von 5 Nik. pro Waggon. Die Fracht stir 200 Ctr. Kainit von Stahfurt 

nach Konigsberg wurde nach einem solchen Tarif 113 Mk. betragen und 

ware somit gegenuber dem Tarif des Jahres 1878 um 85 Mk., gegenuber 

dem gegenwartigen Tarif um 28 Mk. pro Waggon ermahigt. 

Hierauf folgte eine unterm 5. Dezember 1893 an den Herrn Minister 

der offentlichen Arbeiten gerichtete Petition des Centralvereins, in welcher 

der Herr Minister unter Bezugnahme auf den obenerwahnten, im Bezirks- 

Eisenbahnrath zu Bromberg eingcbrachten Antrag des Generalsekretars ge- 

beten wurde, eine dem Antrage Kreiss entsprechende Ermahigung der Fracht- 
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satzc fur die in dem Ausnahmetarif vom 1. Januar 1890 genannten Siinge- 
mittel, also auch fur Thomasschlacke und andere mineralische Phosphate in 
rohem oder gemahlenem Zustaude, eintreten zu lassen. 

Mit dem 15. Januar 1894 find zwei neue Ausnahmetarife, der eine 
fur Kali-Diingesalze (Kalitarif), der audere fur Kalk bei nachweislicher Ver- 
wcndung zu Diingezwecken (Dungkalktarif) in Kraft getreten. 

Durch diese neuen Ausnahmetarife, welche bei Aufgabe von mindestens 
10 000 k§ mit einem Frachtbriefe auf einen Wagen in Anwendung kommen, 
ist eine Ermahigung der Frachtsatze beispielsweise nach dem Kalitarif fur die 
Strecke Stahfurt-Konigsberg, 761 km, von 142 Mk. auf 119 Mk. oder 
mit 23 Mk., nach dem Diingekalktarif fur die Strecke Gogolin-Kiimgsberg, 
642 km, von 153 Mk. auf 105 Mk. oder um 48 Mk. pro Waggon von 
200 Centnern eingetreten. Unter denselben Verhaltnisfen ergiebt sich fur 
Alleustein eine Ermahigung der Fracht, nach dem Kalitarif von 135 Mk. 
auf 114 Mk. oder um 21 Mk., nach dem Diingekalktarif von 126 Mk. auf 
88 Mk. oder um 38 Mk. 

Die thatsachlich bisher fiir den Transport von Kalisalzen erreichten 
Frachtermahigungen ergeben sich aus nachstehendem, auf die Strecke Stah¬ 
furt-Konigsberg bezogeuen Beispiele: 

Auf dieser 761 Kilometer betragenden Strecke hat ein Waggon Kainit 
von 200 Centner gekostet: 

im Jahre 1878 — 198 Mk., 
im Jahre 1884 noch — 193 - 

darauf nach Spezial-Tarif III. -- 179 - 
nach dem Tarif vom 1. Marz 1889 = 135 - 

nach dem Tarif vom 1. Januar 1890 — 142 - 
nach dem Tarif vom 15. Januar 1894 ---119 - 

es ist mithin bereits eine Ermahigung um 79 Mk. pro Waggon eingetreten. 
In einem der Kgl. Eisenbahn-Direktion in Bromberg unterm 25. Sep¬ 

tember 1889 erstatteten Gutachten iiber Antra ge auf Tarifermahi- 
gung fiir Obsttransporte im Allgemeinen, fowie im Besouderen von 
Ostpreuhen nach Schlesien (Guben) und Wurttemberg (Ehlingen) hat der 
Centralvereinsvorstand die beantragte Tarifermahigung fiir Obsttransporte 
durch Aufnahme des Artikels „Obst" in den Spezialtarif II bezw. durch 
die Bildung eines Ausnahmetarifs zu den Siitzen dieses Spezialtarifs be- 
fiirwortet, Weil dadurch eine angemessenere Verwerthung des Obstes herbei- 
gcfiihrt, und nicht nur ein weiterer Riickgang des Obstbaues in Ostpreuhen 
aufgehalten, sondern dieser wichtige Zweig der Landeskultur wesentlich ge- 
hoben werden wiirde. 

Im gleichen Sinne auherte sich der Centralvereins-Vorstand in einem 
der Koniglichen Eisenbahn-Direktion in Bromberg unterm 31. Januar 1890 
erstatteten Gutachten. 
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In einem anderen Gutachten, beziiglich des von einer Anzahl Ham¬ 
burger Obst-Exportfirmen bei der Eisenbahndirektion in Altona gestellten 

Antrags, 

fur die Beforderung von frischen Pflaumen in Wagenladun- 

gen — zur uberseeischen Ausfuhr nach England bestimmt — nach 

einzelnen Hafenplatzen ermahigte Ausnahmefrachtsatze einzufuhren, 

befurwortete der Centralvereins-Vorstand die Einfuhrnng allgemeiner 

ermahigter Ausnahmefrachtsatze fur frische Pflaumen in Wagenladun- 

gen, gab dabei aber auch dem Wunsche Ausdruck, dah diese Mahrege! 

nicht auf Pflaumen allein, sowie auf einige Hafenplatze beschrankt bleiben, 

sondern auf Obst im Allgemeinen und auf alle Verkehrs-Relatio- 

nen ausgedehnt werden mochte. 

Nach einer Mittheilung der Eisenbahn-Direktion Bromberg vom 2. 

Februar 1892 gaben diese Antrage Veranlassung, eingehende Ermittelungen 

dahin anzustellen, ob nicht eine allgemeine Herabsetzung der Fracht fur Obst 

herbeizufuhren sei. 

Die Generalkonferenz der deutschen Eisenbahn-Verwaltungen lehnte je- 

doch in ihrer Sitzung vom 18. Dezember 1891 sammtliche dahin gehende 

Antrage ab. 

Das unterm 7. Dezember 1891 an den Herrn Minister fiir iiffent- 

liche Arbeiten gerichtete Gesuch, 

fur die ostlichften Provinzeu Preutzens einen eigenen Eisenbahu- 
Direktions-Bezirk mit dem Verwaltungssitz in Konigsberg ein- 

zurichten, 

hat durch die am 1. April 1895 stattfindende Errichtung einer Eisenbahn-Direk¬ 

tion in Konigsberg seine Erledigung gefunden. 

Von weiteren auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens seitens des Cen- 

tralvereins unternommenen Schritten erwahnen wir noch der auf Herab¬ 
setzung der Frachtsiitze fiir Torfstreu und Torfmull gerichteten Bestrebun- 

gen, welche vornehmlich in einer 1890 von dem Generalsekretar als Mitglied 

des Bezirks-Eisenbahnrathes an die Eisenbahn-Direktion zu Bromberg ge¬ 

richteten Darlegung des wirthschaftlichen Bedurfnisses einer solchen Mas;- 

nahme, sowie in einem unterm 26. Juli 1893 dem Herrn Minister fur 

Landwirthschaft von dem Vorstande erstatteten Bericht zum Ausdruck kamen. 

Sodann traten die Vertreter des Centralvereins im Bezirks-Eisenbahn- 

rath in dessen XIII. Sitzung am 28. Februar 1889 durch einen von ihuen 

gestellten Antrag fur die Ermahigung der Fracht fur Futtermittel, durch 

Versetzung sammtlicher Futtcrstoffe (Kleien, Oelkuchen, Treber u. s. w.) von 

Spezialtarif I nach Spezialtarif III, ein. 

Auf die Aufhcbung der fruher bestehenden Bestimmung, nach welcher die 

niedrigcren Frachtsiitze der Spezial-Export-Tarife nur fur solche Sendnngeu 
van Fnttermitteln in Anwendung kamen, welche unter zollamtlicher Kon- 
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hole spatcstenS innerhalb sechs Monaten vom Tage ihres Eintreffens auf 
der Bestimmungsstation secwarts wieder zur Ausfuhr gelangten, richtete sich 
ein von den Vertrctern des Centralvereins in der XV. Sitzung des Bezirks- 
Eisenbahnraths am 30. Januar 1890 gestellter Antrag. 

Ebcnfalls die Aufhebung der Verpflichtung zur Bezahlung 
diescr sogcnannten Reversfracht fur russische Futtermittel, welche nicht wieder 
secwarts ausgefuhrt werden, sondern in den inneren Verkehr ubergehen, be- 
traf elite unterm 24. November 1893 seitens des Centralvereius-Vorstandes 
an die Herren Minister fur Landwirthschaft und der offentlichen Arbeiten 
gerichtete Petition. 

Diese Angelegenheit hat dadurch ihre Erledigung gefunden, dah in 
Folge des Abschlusses eines Handelsvertrages mit Rus;land die Verpflichtung 
zur Zahlung der Reversfracht sowohl fur Getreide als auch fur Futtermittel 
in Fortfall gekommen ist. 

In einer Petition vom 6. Oktober 1874 wurde der Herr Reichs- 
kanzler gebeten, bei der britischen Regierung dahin zu wirken, dah der 
Auftrieb dentschen Viehes auf den Markt zu Islington wiederum frei- 
gegeben werde. 

Der von dem Herrn Reichskanzler hierauf unterm 22. Oktober 1874 
ertheilte Bescheid fuhrte aus, datz sich die englische Regierung bis dahin den 
diesseits erfolgten Bemuhungen gegenuber, im Hinblick auf die Sicherstellung 
des eigenen Landes gegen die Einschleppung von Viehseuchen, ablehnend 
verhalten habe. 

Unterm 1. November 1890 wandte sich der Centralverein mit der 
Bitte an den Herrn Reichskanzler, dafur eintreten zu wollen, 

das; das Viehelnfuhrverbot mit Rucksicht auf die schweren Ge- 
fahren, von denen die Landwirthschaft durch die gegentheiligen, eine 
Aufhebung oder Abschwachung des Verbotes bezweckenden Be- 
strebungen der gros;en Stadte und Jndustriebezirke bedroht wird, 
aufrecht erhalten bleibe. 

Ueber weitere, diesen Gegenstand betreffende Mahnahmen ist auf 
Seite 308 flgd. und 314 berichtet. 

Dem Herrn Regierungs-Prasidenten wurde im Januar 1882 
das Gesuch uberreicht, derselbe wolle die Magistrate der Stadte des hiesigen 
Regierungs-Bezirks zur Verbesserung der Einrichtungen auf den Vieh- 
markten anhalten. 

Als solche nothwelidige Vcrbesserungen wurden bezeichnet: 
1. Beschasfung hinreichend geraumiger Marktplatze, 
2. Pflasterung der Plcitze und Matznahmen flir Abflutz des 

Wasscrs von denselben, 
3. Einrichtungen zum Anbinden der Thiere, 
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4. Beschaffung ausreichenden Trankwassers, 

6. Allfstellung der Thiere nach Gattung, Geschlecht und 

Nutzungsart. 

Der Herr Regierungs-Prasident entsprach diesem Gesuch durch Erlah 

einer Anweisung zur Abstellung der in dieser Hinsicht hervorgetretenen 

Uebelstcinde. 

An den Herrn Minister fur Landwirthschaft wurde unterm 

21. Januar 1882 eine Eingabe mit der Bitte gerichtet, es herbeifiihren 

zu wollen, 

datz die Notirung der Schlachtviehpreise anf dem stadtischen 

Centralviehhofe in Berlin kunftig nach Lebendgewicht statt nach 

Schlachtgewicht bewirkt werde. 

Das Konigl. Landes-Oekonomie-Kollegium, welchem diese Angelegenheit 

vom Herrn Minister zur Erorterung liberwiesen wurde, faszte den Beschlust 

„dah dasselbe es fur geboten halte, dah in Zukunft die Schlacht¬ 

viehpreise auf den preuhischen Markten allgemein nach Lebend¬ 

gewicht notirt werden mlistten." 

Zur Beseitigung der der Notirung nach Lebendgewicht entgegenstehenden 

Schwierigkeiten veranlastte der Herr Minister im Jahre 1885 Ermittelungen 

zur Feststellung des Gewichtsverlusts der Schlachtthiere beim Transport, 

liber die Eintheilung nach gewissen Klassen und liber das in den letztereu 

variirende Berhaltnih des Lebendgewichts zum Schlachtgewicht. 

Leider haben diese Bestrebungen, die Preisnotirung fiir Schlachtvieh 

nach Lebendgewicht herbeizuflihren, in Folge der dieser Einrichtung entgegen¬ 

stehenden Schwierigkeiten noch zu keinem befriedigenden Abschlutz gefiihrt. 

Unterm 5. April 1892 richtete der Centralverein an den Magistral 

von Berlin eine Eingabe, in welcher derselbe ersucht wurde, daselbst Frei- 
biinke einzurichten, welche den gesonderten Verkauf des bei der amtlichen 

Fleischschau minderwerthig befundenen, immerhin jedoch zur menschlichen 

Nahrung noch geeigneten Fleisches zu ermahigten, der Qualitat entsprechenden 

Preisen ermoglichen. 

Gleichzeitig hat der Centralvereinsvorstand dem Herrn Polizei- 

Prasidenten von Berlin eine Abschrift dieser Eingabe zur Kenntnih- 

nahme und Beforderung der qu. Bestrebungen des Centralvereins libersandt. 

Der Magistrat von Konigsberg antwortete dem Borstande des 

Centralvereins auf die gleichfalls unterm 5. April an ihn gerichtete Ein¬ 

gabe, bei Erbauung des neuen Schlachthofes Einrichtungen im Sinne des 

obigen Antrages zu tressen, dah er die vorgeschlagenen Einrichtungen in 

Erwagung ziehen werde. 

Das aufVeranlassung desHerrnMinisters vomHerrn Oberprasidenten 

im Jahre 1882 erfvrderte Gutachten dariiber, ob die Vorschriften liber die 

Veaufsichtigung des Wildhandels und die wegen Einhaltung des Wild- 
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schlchgtseires Vo in 26. Februar 1870 geiibte Kontrole scither sich bewlihrt 

liabcn, odcr ob, bczw. welche Verscharfnngen dieser Vorschriften nothweiidig 

odcr ztvcckmahig find, wurde in dcm Sinne erfiattet, das; es 

1. ausreichend erscheine, wcnn die Beibringung eines vom Amts- 

vorsteher zn unterfertigenden Legitimationsattestes, zu welchem 

die Formulore wie bisher kostenfrei von der Klinigl. Regierung 

zn beziehen find, fur jede Wildsendung und Wildart 

verlangt werde, und 

2. die Weiterverscndung von Wild auf Grund einer von der zu- 

standigen Polizeibehiirde zu ertheilenden Bescheinigung daruber, 

datz das betr. Wild unter Beibringung eines vorschriftsmiihigen 

Legitimationsattestes in den betr. Ort eingefuhrt Worden sei, 

gestattet werde; 

3. erklarte der Centralvereinsvorstand, die Vermehrung der Forst- 

schutzbeamten wahrend der Jagdzeit in den grotzeren Proviuzial- 

stadten fur erforderlich und hielt eine wirksamere Kontrole des 

Wildhandels als bisher von Seiten der Gensdarmen und stadti- 

schen Polizei-Beamten fiir nothwendig. 

In einem untern 23. Juni 1887 an den Herrn Regie rungs-Prasi- 

denten gerichteten Gesuch wurde derselbe gebeten, 

eine Polizeiverordnung zu erlasfen, durch welche den Nohschliichtern 
der Weiterverkauf der von ihnen angekauften Pferde untersagt 
wird, oder, fur den Fall, das; ein solches polizeiliches Verbot 

wit den Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht in Einklang zu 

briugen sein follte, die zustandigen Behorden anzuweisen, die Kon- 

cessions-Ertheilung znr Errichtung von Rohschlachtereien von der 

Bedingung abhangig zu machen, dah mit den angekauften Pferden 

ein weiterer Handel nicht getrieben werden darf. 

In dem hierauf ertheilten Bescheid fiihrte der Herr Regierungs- 

Prasident aus, das; derartige Bestimmungen mit der Reichs-Gewerbeordnung 

in Widerspruch ftehen wurden, doch werde derselbe darauf bedacht sein, 

durch Anordnnng periodischer Revisionen der Roffschlachtereien und Unter- 

suchling der zum Schlachten angekauften Pferde thunlichst anf Beseitigung 

der erwahntcn llnzntraglichkeiten hinzuwirken. 

Unterm 30. November 1874 wurde an die Konigliche Regierung 

in Konigsberg das Gesuch gerichtet, 

eine moglichste Beschriinkung in der Ertheilnug von Hausir- 
gewerbescheineu eintreten zu lassen und den Gewerbebetrieb im 

Umherziehen durch die Herren Landrathe resp. Amtsvorsteher 

schiirfcr als bis dahin iiberwachcn zu lassen. 

In einer unterm 26. Mcirz 1886 an den Herrn Reichskauzler 

gerichteten Petition wurde derselbe gcbeten, 

20 
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„den Erlas; gesetzlicher Bestimmungen herbeizuflihren, nach welchen 

Knustbutter aller Art sowie Mischungen von Kunst- und Natur- 

butter nur unter Bezeichnungen verkauft werden durfen, welche 

das Wort „Vutter" oder Ableitungen von demselben nicht ent- 

halten. Ferner sollten Kunstbutter und Mischungen von Kunst- 

und Naturbutter nur in vorgeschriebener Form, Farbe, Verpackung 

und anherlicher Bezeichnung zum Verkauf gestellt werden durfen, 

so datz sie als Kunstprodukte ohne weiteres kenntlich find." 

In demselben Jahre wurde dem Reichstage vom Bundesrathe ein 

Gesetzentwurf, betr. den Verkehr mit Kunstbutter, vorgelegt. 

Ferner Hat der Centraloereins-Vorstand einem Antrage der Sektion 

fur Milchwirthschaft und eigenem Antriebe Folge gebend unterm 4. Januar 

1887 an den Reichstag eine Petition gerichtet, in welcher derselbe ge- 

beten wurde, 

^ 1. den vom Vuudesrath vorgelegten Gesetzentwurf betreffend 

den Verkehr mit Kunstbutter dahin abzuandern, datz es 

untersagt werden sollte, Fette oder Zubereitungen und Mischungen 

von Fetten, deren Fettgehalt nicht ausschlietzlich der Milch ent- 

stammt, als „Butter" oder unter einer Bezeichnung zu ver- 

kaufen, in welcher das Wort „Butter" vorkommt, und 

2. dem § 2 des Gesetzes eine Bestimmung hinzuzufugen, durch 

welche fur den Versand oder Verkauf der sogenannten Kunst¬ 

butter in ganzen Gebinden eine bestimmte Form oder Grosze 

dieser Gebinde vorgeschrieben wird, so dasz sich dieselben von den 

im Verkehr mit Milchbutter allgemein angewendeten, sogenannten 

Holsteiner Drittel-Tonnen deutlich erkennbar unterscheiden. 

Ferner hat der Centralvereins-Vorstand Veranlassung genommen, diese 

Petition dem Herrn Reichskanzler und dem Herrn Landwirthschaftsminister 

mit der Bitte zu uberreichen, ihren Einfluh zum wirksamen Schutze der 

Landwirthschaft gegen die unreellen Masznahmen der Kunstbutter-Fabrikanten 

und Handler im Sinne der Petition geltend zu machen. 

Wcgen Auflosung des Reichstages konute eine Berathung und Be- 

schlujzfassung liber den Gesetzentwurf, betreffend den Verkehr mit Kunstbutter, 

damals nicht stattfinden. 

Der Centralverein richtete deshalb unterm 2. Marz 1887 an den 

neu kvustituirten Reichstag, unter Bezngnahme auf die einschlagige Gesetz- 

gebung der mit Deutschland auf dem Gcbiete des Molkereiweseus konkurrirenden 

Staaten, die Petition, 

die gesetzliche Regclung des Berkehrs mit Kunstbutter 

mvglichst beschleunigen und in den hierauf bezliglichen Gcsctz- 

entlvnrf Bestimninngen aufnchmcn zu wollcn, das; nach dem Vvr- 

gange andercr Lauder, alle Fette, welche nicht ausschlichlich der 
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Knhmilch eutstammen, nicht miter dem Namen Butter (sei es Kunst-, 

Misch- oder sonstige Butter) verkauft werden durfen, dah ferner 

solche Fette im Groh- sowie im Kleiuhandel nur in charakteristischer 

Verpackung, welche fie deutlich vom Naturprodukt unterscheidet, 

erscheiueu diirfen. 

Dicse Pctitionen find durch deu Erlah des Gesetzes, betreffend den 

Verkehr mit Ersatzmitteln fur Butter, vom 12. Juli 1887 bis auf Weiteres 

erledigt worden. 

Uuterm 16. Januar 1890 wandte sich der Centrulverein an sammt- 

liche Konigliche uud stadtische Polizei-Verwaltungen des Vereins- 

bezirks mit der Bitte, 

den Handel mit Butter uud Speisefetten unter fortdauernder strenger 

Kontrole zu halten uud die Bestrafung jeder Uebertretung 

des Gesetzes vom 12. Jnli 1887, betreffend den Verkehr mit 

Ersatzmitteln fur Butter, sowie des Gesetzes, betreffend den 

Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genuhmitteln und Gebrauchs- 

gegenstanden vom 14. Mai 1879 nach der vollen Scharfe dieser 

Gesetze herbeizufiihren uud von den nachgewiesenen Uebertretungen 

bezw. den erfolgten Bestrafungen dem Centralvereins-Vorstande 

Kenntnih geben zu wvllen. 

Aus der hierauf von dem Herrn Polizei-Prasidenten von Brandt in 

Kiinigsberg gegebenen Antwort ging hervor, dah in der Stadt Konigs- 

berg die Kontrole uber den Verkehr mit Ersatzmitteln fur Butter nach 

Mahgabe des Gesetzes vom 12. Juli 1887 streng gefuhrt wird, und datz 

dem Gesetze Seitens der Verkauser uberall Geniige geschehen war. 

Aus Anlah eines von dem Herrn Minister fur Landwirthschaft 

erforderten Gutachtens daruber, 

ob es nicht moglich oder zweckmatzig ware, der Mannigfaltigkeit 

der augebauten Getreidesorten Einhalt zu thun, oder wenigstens 

dafur zu sorgen, dah schon von Seiten der Landwirthschaft ein- 

heitliche Massenqualitiiten, wie folche der Grohhandel und die 

Grohindustrie bevorzugten, hergestellt werden. nm auf diese Weise 

eine bessere Verwerthbarkeit des einheimifchen Getreides herbei- 

zufuhren, 

auherte sich der Centralverein uuterm 18. Dezember 1892 in folgendem 

Sinne: 

„Bei den schr verschiedenartigen kliinatischen, kultnrellen und 

BvdeN'Berhaltnissen des Prenhifchen Staates lassen sich einheitliche 

Massenqualitliten des Getreides nur auf Kosten der Ertrage der 

Landwirthschaft herstellcu, welche ubrigens eine weseutlich bessere 

Verwerthung des einheimischen Getreides kaum herbeifuhren durften, 

da der grvhcre Theil dcssclben aus der Hand des Produceuten 

20* 
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direkt in den Konsum iibergeht und nicht wie das auslandische Ge- 

treide durch den Handel in Massen angehauft wird. Dagegen ist 

es unabweisliche Pflicht und Ausgabe der Landwirthschaft, den 

Bestrebungen auf Ermittelung der sichersten, ertragreichsten und zu- 

gleich fur den Konsum werthvollsten Getreidevarietaten ihr vollstes 

Jnteresse zuzuwenden." 

Die Verhandlungen liber den Abschlutz des deutsch-russischen Handels- 

vertrages gaben zu folgenden Schritten des Centralvereins Veranlassung: 

Unterm 16. December 1892 wurde eine Petition an den Deutschen 

Reichstag, den Herrn Reichskanzler und den Herrn Minister stir 

Landwirthschaft gerichtet, in welcher die Bitte ausgesprochen war, 

„1. wcder bei dem etwaigen Abschlust eines Handelsvertrages mit 

Rutland noch auf Grund anderweitiger Zollverhandlungen eine 

Herabsetzung der zur Zeit bei der Einfuhr russischen Getreides 

zur Erhebung gelangeuden Zollscitze eintreten zu lassen und 

2. die bestehenden Absperrungs-Matzregeln gegen die Vieheinfuhr 

aus Rustland in vollem Umfange aufrecht zu erhalten und 

eventuell zu verscharfen." 

Sodann ertheilte die Generalversammlung, einer von Seiten der 

Pommerschen okonomischen Gesellschaft ausgehenden Anregung folgend, dem 

Centralvereins-Vorstande Auftrag, „den hiesigen Centralverein bei der fur 

den 16. Februar 1893 in Berlin in Aussicht genommenen Konferenz der 

5zauptvorstande der landwirthschaftlichen Centralvereine der 

Provinzen ostlich der Elbe seinem besten Ermessen nach zu vertreten." 

Diese Konferenz hatte den Zweck, eine Denkschrift iiber die Noth- 

lage der Landwirthschaft in den ostlichen Provinzen auszuarbeiten und, 

je nach Ermessen, durch eine Deputation im Wege der Audienz oder durch 

Jmmediateingabe Seiner Majestat dem Konig und Kaiser zu liber- 

reichen. Die Berathungen, an denen der Centralvereins-Vorstand dem obigen 

Beschlusse der Generalversammlung gemast theilnahm, fuhrten zur Abfassung 

einer Denkschrift, welche von Seiner Majestat am 23. Februar 1893 in 

Gegeuwart des Prcisidenten des Staatsministerinms und des Ministers fur 

Landwirthschaft von einer Deputation der Hauptvorsteher der ostelbischen 

Centralvereine huldvoll entgegengenommen und mit der Zusage beantwortet 

wurde, dasz die vorgetragenen Wlinsche von der Kouigl. Staatsregierung ein- 

gehend geprnft und nach Moglichkeit berlicksichtigt werden wlirden. 

Als die dringlichstcn gcmcinsamen, auf die Vcrbesscrung der Lage der 

Landwirthschaft gerichteten Wlinsche der ostlichen Provinzen Preustens warden 

in der erwahnten Denkschrift folgende Puukte hervorgehoben: 

1. Eine weitcre Abbrvckelnng der Schutzzolle ist flir unser schwer be- 

draugtes Gcwerbc vcrhangnistvoll. Bei Abschlust neuer Handelsvertrcigc 

ware uamcntlich flir den Export auch nnsercr Produkte, besonders Vieh, 
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Spiritns und Zlicker, mit demselben Nachdruck eiiizutreten, wie dies fur den 

Export dcr Industrie thatsachlich seitens der hohen verbiindeten Regierungen 

geschehen ist. 

2. Ei» Handelsvcrtrag mit Rnstlaiid, nuf Grnndlage der Abmachungen 

mit Oesterrcich-Ungarn, tvare fur die alten preustischen Provinzen besonders 

schadigend. Du Rnstland ein anderes, in dem Ac ape beguem und vortheil- 

haft gclcgenes Absatzgcbict stir seine gewaltige Ueberproduktion an Brodkorn 

nicht hat, als den Norden Deutschlands, wurden wir bei einer Zollreduktion 

in crster Linie den Anprall der Konknrrenzwogen auszuhalten haben. Znmal 

im Hinblick auf die schwankende nnd bei seder europaischen Krisis ties herab- 

gehende rnssische Valuta konnen wir einen ermatzigten Zoll, wie er Oester- 

reich-Ungarn zugestanden Worden ist, in seinen Wirkungen nicht ertragen. 

Rnhlands Eisenbahnpolitik nnd Valutenstand hat ihm bislang gestattet, der 

grvhte Kornlieferer Deutschlands auch bei gegenwartigem Zoll von 5 Mark 

zu sein. Eine weitere Zollabminderung wiirde der Bewilligung einer hohen 

Ausfnhrpramie an Rustland gleichkommen, gezahlt durch Preustens Land- 

wirthe, des Ausfalls von etwa 20 Millionen bisheriger Staatsintraden 

nicht zu gedenken. 

Vollends vernichtend wiirde der Abschlnst eines Viehseuchenuberein- 

kommens mit Rutzland uns^ treffen. Unsere Arbeit und grosten Kapital- 

einlagen zur Veredelung unseres Viehstandes warm dann fruchtlose gewesen, 

und neben dem direkten Schaden durch eine uberwaltigende Konkurrenz von 

Produkten der russischen extensiven Viehhaltung wiirde die stete Verseuchung 

der Viehbestande nicht von uns abzuwenden sein. 

3. Eine Revision des Viehsenchengesetzes ist geboten, urn, unbeschadet 

der Rechte der Einzelstaaten, durchgreifende Abwehr- nnd Bekampfungs- 

mahnahmen einheitlich, von Reichswegen, zu erlassen. Wir geben uns der 

Hoffnung hin, dap der in der Vorbereitung befindliche Gesetzentwurf diesem 

Bediirfnisse Rechnung tragen wird. 

4. Die technischen landwirthschaftlichen Nebengewerbe find lebensfahig 

zu erhalten. So lange das System der Ausfuhrpramien Seitens des Aus- 

landes diesen Nebengewerben gewiihrt wird, hat Deutschland ebenfalls 

hieran festzuhalten. 

5. Die Revision des Gesetzes iiber den Unterstiitzungswohnsitz ist im 

Sinne ansgleichender Gerechtigkeit endlich zu bewirken. 

6. Die Frachten fiir Massenartikel der Landwirthschaft anf den Staats- 

bahncn find mehr wie bisher nach dem Verhaltnist der Selbstkosten zu er- 

iiiastigen. 

7. Der weitere Alisbau des staatlichcn Vahnnctzes und der Wasserstrasten 

ist zur Hebnug der Verkehrsverhaltnisse geboten. Die Subventionirung von 

Kleinbahueu Seitens des Staates bctrachten wir fiir die armeren Landes- 

thcile als eine Lebensfragc. 
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8. Die imicre Kolouisirung im Often ist znr Kraftigung des Wehr- 

standes, Schhaftmachung des Arbeiterstandes und damit Beseitigung des 

Mangels an laudlicheu Arbeitskraften, Erweiterung des Absatzgebietes fur 

die Industrie und erfolgreichcn Abwehr sozialdemokratischer Bestrebungen 

auch weiterhin zu fordern. 

9. Den driugenden Wiinschen der Ostsceprovinzen entsprechend, daruber 

Untcrsnchllngen anznordnen, ob die Aufhebung des Jdentitatsnachweises bei 

der Ausfnhr von Getreide ohne Schadigung anderer Jnteressen moglich ist. 

10. Dnrch Zusammenwirken staatlicher Organs mit denen der wirth- 

schaftlichen Berufsstande xiber die Wirkungen sowohl der Valuten-Tifferenz 

der Nachbarstaaten als anch der Entwerthung des Silbers amtliche Er- 

hebnngen anzuordnen, um dadurch eine unparteiische Klarlegung der Ein- 

wirkung dieser Momente auf die Preisbildung wie damit auf die Verhalt- 

nisse des Imports und Exports zu erzielen." 

Seine Majestat der Kaiser sagte, wie schon oben mitgetheilt, die ein- 

gehendste Prufung und moglichste Berucksichtigung der vorstehenden Wunsche 

mit dem Bemerken zu, dah es „uur einer langeren Zeit gelingen werde, 

dem angestrebten Ziele naher zu kommen. 

Eine weitere Gelegenheit, die Wunsche der Landwirthschaft bezuglich 

des Abschlusses eines Handelsvertrages mit Rutzland an mahgebender Stelle 

zu Gehor zu bringen, wurde dem Centralvereins-Vorstande dadurch gegeben, 

datz der Herr Neichskanzler den Herrn Hanptvorsteher und den 

Generalsekretar des Centralvereins als Sachvecstandige in den Zoll- 

beirath berief. Der Herr Hauptvorsteher wurde ferner als Vertreter 

der Landwirthschaft in den aus je drei Vertretern der Landwirthschaft, des 

Handels und der Industrie bestehenden engeren Ausschuh des Zoll- 

beiraths erwahlt, welcher den deutschen Unterhandlern uber einen mit Rutzland 

eventuell zu vereinbarenden Handelsvertrag znr Seite zu stehen und auf 

Verlangen Fragen zu beantworten hatte. 

Ferner schlotz sich der Centralverein nachstehender, in der auherordent- 

lichen Generalversammlung der verbundeten Vereine des landwirthschaft- 

lichen Centralvereins fur Schlesien gefatzten Resolution an und 

richtete im November 1893 entsprechende Eingaben an den Bundes- 

rath und den Deutschen Reichstag. Die oben erwahnte Resolution 

lautete: 

„Die deutschen Landwirthe bilden von jeher, in Kriegs- und Friedens- 

zeiten, die festeste Stutze des Thrones und des Vaterlandes. — Die Kraft 

dieser Stiitze ist gefcihrdet, dcnn die deutschen Landwirthe find in ihrer 

wirthschaftlichcn Existcuz schlvcr bedrvht. 

Die Preise fi'ir unser Hnnptprvdukt, Rvggen nnd Weizen, erreichen 

uicht mehr die Gestchungskosteu. — Dieser wirthschaftlich irnhaltbare Zustand 

wurde dnrch jede tveitere Einfuhrerleichtcrung fur auslandisches Getreide 
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verschlechtert, mindestens after wiirde jcde Preisaufftesserung dauernd ver- 

hindert werden. 

Die Hauptgefahr drvht mis durch eine Ueftcrfluthnng des einheimischen 

MarkteS mlt riiffifdjcni Roggen. Fiir Roggen ist nicht der sogenannte 

Weltmarkt-Preis massgeftend, sonderii der Marktpreis Dentschlands, seines 

Hanptverftrauchsgeftiets. Die Preise alter andern Cerealien stehen bei uns 

miter dem Einflus; des Roggenpreises. Die Erfahrung der letzten Jahre 

hat nils gelehrt, datz wir des russischen Getreides nicht bedurfen. — Ja. 

die dentsche Landwirthschaft wurde den Beweis erbringen, dah Deutschland 

dauernd im Stande ist, scinen Bedarf an Brodgetreide selbst zu produeiren. 

sobald entsprccheiide Preise den intensiveren und erweiterten Anbau lohnend 

iiiachcn. 

Wir erstreften keine Preissteigerung, die unsere nur kvnsumirenden 

Acitblirger bedruckcn konnte, after wir miissen eine Verwerthung unserer 

Produkte erreichen, die uns einen, wenn auch bescheidenen Reinertrag sichert, 

um zu existiren. 

Wir bitten die hohen verftuudeten Regierungen und den hohen Reichs¬ 

tag, uns in diesem Streben zu unterstutzen und darum keine Handelsvertrage 

mehr aftznschlietzen, ftei denen eine Ermatzigung unserer landwirthschaftlichen 

Zolle kvncedirt wird, und ferner von dein Aftschluh eines deutsch-russischen 

Handelsvertrags so lange Aftstand zu nehmen, als Ruhland nicht gesetzlich 

und thatsachlich zur Goldwahrung ubergegangen ist, in der Weise, datz nicht 

mehr als 432 Goldrubet aus dem Pfund Gold gepragt werden durfen." 

Durch Abschluh des Handels- und Schifffahrtsvertrages 

zwischen Deutschland und Ruhland vom 10. Feftruar 1894 haften 

diese Petitionen ihre Erledigung gefunden. 

Unterm 4. April 1894 richtete der Centralverein an die Konigliche 

Staatsregierung die Bitte, es zu veranlassen, 

dah ftei der Aufrechnung des fur das in den Transitliigern 
befindliche Getreide zu zahlenden Zolls die Zinsen vom 

Tage der Einfuhr an in Nechnung gestellt werden. 

Dieses Gesuch wurde gleichzeitig dem Herrn Ofterprasidenten mit 

der Bitte um Befnrwortung uberreicht. 

Der Herr Finanzminister ertheilte hierauf unterm 22. Mai 1894 

im Einverstandnisz mit dem Herrn Minister fur Landwirthschaft den 

Bescheid, „dah in den vom Bundesrath in Aussiihrung des Gesetzes vom 

14. April 1894, ftetreffend die Aftanderung des Zolltarifgesetzes vom 

15. Juki 1879, fteschlvsscnen Regulativen: „fur Privattransitlager von den 

in Nr. 9 des Zvlltarifs aufgefiihrten Waarcn (Getreide re.) re." und, wegen 

Gcwnhrung einer Zollerleichternng ftei der Ausfuhr von Miihlen- und 

Malzcreifaftrikaten" — die Frist fur die Bercchnung ftezw. Entrichtung der 

Zollgefalle aus 3 Mvnate verkurzt Worden sei. Hierdurch werde eine Aus- 
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mttjung dcr gemischten Transitlager bezw. der Mtihlenkonten behufs Ge- 

winnung eines langcren als dreimonatlichen Zollkredits fur die Folge aus- 

geschlosscn. Es liege daher zur Zeit nicht mehr ein Bedurfuisz dafiir vor, 

einer solchcn Ausmitzung namentlich der Getreide-Transitlager etwa durch 

eine Vcrzinsung der Zollbetrage von den in den freien Verkehr ubergehenden 

Getrcidemengen entgegenzutreten. 

Ein von dem Herrn Minister fur Landwirthschaft erfordertes Gut- 

achten darnber, 

ob der Erlatz gleicher oder ahnlicher gesetzlicher Vorschriften, wie 

fie das zu Beginn dieses Jahres in England in Kraft getretene 

Gesetz iiber den Handel «lit Dunge- nnd Fnttermitteln ent- 

hiilt, auf fur Deutschland angezeigt erscheine, 

wurde unterm 22. Mai 1894 in dem Sinne erstattet, datz zwar durch die 

seitens des Centralvereins - Vorstandes mil einer Anzahl Handelsfirmen 

abgeschlossenen Vertrage iiber Garantieleistung im Handel mit Dunge- nnd 

Fnttermitteln, fur die groheren nnd intelligenteren Besitzer genugende Ge- 

legenheit gegeben sei, fich beim Bezug von Dungemitteln nnd Kraftfuttcr- 

mitteln vor Uebervortheilungen nnd Benachtheiligung zu schutzen, datz da- 

gegen im Jnteresse der kleineren Landwirthe der Erlatz eines Gesetzes, 

welches Vvrschriften flir den Vertrieb von Futter- nnd Dungemitteln ent- 

halt nnd die Verfalschung solcher, resp. den Verkauf minderwerthiger Waaren 

unter Strafe stellt, wunschenswerth erscheine. 

In einer im Jahre 1868 an das Prasidium des Norddeutschen 

Bundeskanzleramtes gerichteten Petition sprach fich der Centralverein 

dahin aus, dah bei der bevorstehenden Revision des Zolltarifs darauf 

Bedacht genommen werde, datz die Grenzsperre gegen Rutland einem 

freien wirthschaftlichen Verkehr baldigst Platz mache, nnd dah 

namentlich die fur anslandisches Eisen nnd fur Reis bestehenden Eingangsziille 

baldigst aufgehoben, nnd die Einfuhr dieser Waaren freigegeben werde. 

Unterm 30. September 1875 richtete der Centralverein eine Petition 

an den Reichstag, in welcher die Bitte ansgesprochen wurde: 

„Allen Antragen auf Abanderung des Gesetzes vom 7. Juki 1873, 

soweit dieselben eine Hinausschiebung des Termins fur Aufhebung 
der Schntzzolle oder gar eine Erhohung derselben betreffen, die 

Zustimmung zu versagen nnd weitere Aenderungen an dem 

Zolltarif vom 1. Oktober 1873 nnr im Sinne der durch die 

internationalen Vertrage eingelciteten Handelspolitik zu beschliehen." 

Fcrucr richtete der Centralverein unterm 30. September 1876 in 

dem glcichen Sinne eine Petition an den Reichstag und das Reichs- 

kanzleramt. 

Ende des Jahres 1876 erfvlgte den vorstehend mitgcthcilten Wunschen 

cntsprcchend, die Aufhebnng der Eisenzvlle. 
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Aus Aulas; ber auf die Wicdereinfiihrung dieser Eisenzolle ge- 
richteten Bestrcbmigcn sandte der Centralverein sodann unterm 22. Mcirz 1877 
an den Reichstag eine Petition, 

dcrselbe wolle alle an ihm gerichteten, die Wiedereinfuhrung der 
Eiscn- nnd Maschinen-Zolle betreffenden Antrage, in welche Form 
dieselben sich auch kleiden mochten, strikte ablehnen. 

In ciner am 24. April 1878 in Konigsberg auf Anregnng des 
Centralvereins-Vorstandes nnd des Vorsteheramts der Kausmannschaft ab- 
gchaltenen Vollsversammlung wurde beschlossen, eine von dem General- 
sekretar cntworfcne Petition an den Reichstag zu senden, worm gebeten 
wurde, „der Reichstag wolle allen, die Wiedereinfuhrung der Eisen¬ 
zolle, in welcher Form auch immer, betreffenden, etwa an ihn gelangenden 
Gesetzesvorlagen oder Antragen seine verfassungsmasiige Zustimmung ver- 
sagen nnd an der bisherigen Handelspolitik festhalten." 

Diese Petition wurde dem Reichstags auf telegraphifchem Wege 
nbermittelt. 

In dem gleichen Sinne richtete der Centralverein uuterm 8. Mai 1878 
eine Petition an den Reichstag. 

Durch das Gesetz, betreffend den Zolltarif des Deutschen Zollgebiets 
und den Ertrag der Zolle und der Tabaksteuer vom 15. Juli 1879 wurden 
sowohl fiir Eisen und Eisenwaaren wie fur Getreide Einfuhrzolle festgesetzt. 

Jm Fruhjahr 1885 fanden zufolge eines von dem Centralvereins- 
Vorstande versandten Cirkulars in 56 Zweigvereinen Abstimmuugen uber 
die Frage statt, ob eine Erhohung der Getreidezolle und die Ein- 
fuhrung eines Zolles auf Wolle zu erstreben sei. In dieseu 
56 Vereinen betheiligten sich 982 Mitglieder an der Abstimmung uber die 
Getreidezolle und 1007 Mitglieder an der Abstimmung uber die Wollzolle. 
Fiir die Erhohung der Getreidezolle stimmten 658, dagegen 324, fur Ein- 
fuhrung eines Zolles auf Wolle 774, dagegen 303 Mitglieder. 

Von 43 Vereinen wurden durch Vermittelung des Centralvereins- 
Vorstaudes Petitiouen in Bezug auf die Erhohung der Getreidezolle und 
Einflihrung eines Woll-Zolles an den Deutschen Reichstag eingereicht. 

Diese Petitiouen fanden durch das Zolltarifgesetz vom 22. Mai 1885 
ihre Erledigung in der Weise, das; die Getreidezolle erhoht wurden, rohe 
Wolle indesscn zvllfrei blieb. 

Uuterm 30. Noveinber 1887 richtete der Centralverein eine Eingabe 
an den Deutschen Reichstag, worin sich derselbe mit den von dem 
Deutschen Landwirthschaftsrath in seiner XVI. Plenarversammlung gefafsten, 
eine Erhohung der landwirthschaftlicheu Zolle erstrebenden Beschlussen 
einverstaudcn erklarte und die Hoffnung aussprach, dah eine derartige Masi- 
regel zli ciner Bessernng der landlvirthschaftlichcn Verhaltnissc fuhrcu werdc. 

Durch das Gesetz, betreffend die Abanderuug des Zolltarifs von; 
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21. Dezember 1887, wurde der vorstehenden Eingabe durch weitere Er- 

hohiing der Einfuhrzolle fur Getreide entsprochen. 

Gelegentlich der im Jahre 1890 begonnencn Verhandlungen uber den 

Abschlutz von Handelsvertragen seitens des Deutschen Reiches richtete 

der Centralverein unterm 14. Jnnuar 1891 an den Reichstag und den 

Herrn Rcichskanzler glcichlautende Petitionen, in welchen der Central¬ 

verein unter Bezuguahme auf die besonderen ostpreutzischen Verhaltnisse seine 

Zustimmung zu uachstehender, von dem Landes-Oekouomie-Kollegium auf 

Antrag des Herrn von Hammerstein abgegebener Erklarung bekun- 

dete. Diese Erklarung lautete: 

„Die gegenwartige Lage der Landwirthschaft im Preutzischen 

Staate gcstattet nicht, eine irgendwie erhebliche Ermatzigung der 

zur Zeit in Anwendung stehenden Getreideziille, noch weniger der 

bestehenden an sich sehr niedrigen Viehzolle. Auch ein Aufgeben der 

veterinarpolizeilichen Grenzmahregeln und eine Erleichterung der 

Einfuhr von Vieh aus den Oesterreich-Ungarischen Staaten be- 

ziehungsweise aus dem Kaiserstaat Rutzland wird eine schwerere 

Gefahrdung der Sicherheit der Preuhischen Viehbestande herbei- 

fuhren, und die Moglichkeit der Wiedergewinnung der Viehausfuhr 

nach England und Frankreich beseitigen. Bleibt dagegen der 

deutschen Landwirthschaft der bestehende Schutz erhalten, so ist sie 

in der Lage, baldigst die vvrhandenen Lucken in ihren Viehbestanden 

wieder zu erganzen, und es wird dadurch besser und nachhaltiger 

fiir eine Ermatzigung der Fleischpreise gesorgt werden, als wenn 

jetzt die Grenzen fiir die Vieheiufuhr geoffnet werden, dadurch aber 

die Gesundheit der Viehbestande gefahrdet, und der Landwirthschaft 

der Muth benommen wird, sich mit aller Kraft der Hebung der 

Viehzucht zu widmen." 

Durch die Abschlusse der Handels- und Zollvertrage vom 6. und 

10. Dezember 1891 wurden die Einfuhrzolle fur Getreide ermahigt und 

auch die Einfuhr von Vieh erleichtert. 

Ueber die weiteren vom Centralverein in dieser Angelegenheit vor Ab- 

schlutz des deutsch-russischen Handelsvertrages unternommenen Schritte haben 

wir bereits auf Seite 308 berichtet. 

In Bezug auf die Aufhebung des Zde»titatsnachweises richtete der 

Centralverein unterm 30. November 1887 an den Reichstag eine Ein¬ 

gabe, in welcher der diesseitige Standpunkt in folgender Weise gekenn- 

zeichnet wurde: 

„Jm Jntcresse eines vortheilhafteren Absatzes des inlandischen 

Getreides und um insbesondere dem Getreidebau der ostlichen 

preuhischen Provinzen diejcnigen auswartigen Absatzmarkte wieder- 

zugewinnen, welche, wie namentlich Grohbritauien, Skandinavieg 
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itnb Danemark, wegen des billigen Seeweges sowohl wie auch 

wegen ihrer guten Nachfrage speziell nach unserem inlandischen 

Weizcn und Noggen fiir die deutschen Kiistengegenden besonders 

giinstig liegm, ist es dringeiid wiinschenswerth, die in Z 7, Nr. 1 

des Zvlltarifgcsctzes gewahrte Erleichterung der Getreidedurchfuhr 

dahin zu erlveitern, dah von der Jdentitat sowohl hinsichtlich des 

inlandischen oder auslandischen Ursprnnges der Waare, wie auch 

hinsichtlich der Person und des Wohnortes des Ein- und Aus- 

fiihrenden Abstand genommen und bestimmt werde, das; bei der 

Ausfuhr vom Transitlager nicht blotz der in der ausgefuhrten 

Menge enthaltene Procentsatz anslandischer Waare, sondern die 

gcsammte ausgefiihrte Menge als die zollfreie Menge der Durch- 

fnhr anznsehen ist, sowie dah ferner durch Ausgabe von auf den 

Jnhaber lautenden, iibertragbaren Zollberechtigungsscheinen der 

Eingangszoll anf das in den freien Verkehr des deutschen Zoll- 

gebiets eingefiihrte Getreide insoweit nachgelassen, bezw. riickerstattet 

wird, als binnen einer vom Bundesrathe zu bestimmenden Frist 

eine Ausfuhr der gleichen Getreideart aus dem freien Verkehr des 

Zollvereins stattfindet." 

Der Reichstag fahte in seiner 53. Plenarsitzung am 5. Marz 1888 

den Beschluh, 

„in Erwagung, datz die Antrage, betreffend die Abanderung des Z 7 

der Zolltarifgesetze vom 15. Juli 1879 und 23. Jnni 1882, durch 

die Neuheit und Schwierigkeit des Gegenstandes erheblichen Zweifeln 

Raum lassen liber die Wirkungen, welche ihre Annahme und Durch- 

fuhrung fur die Landwirthschaft und den Handel, insbesondere auch 

in den einzelnen Theilen Deutschlands haben wlirden, in fernerer 

Erwagung, das; fiir die erforderliche sorgfaltige Prlifung dieser 

Antrage im Ganzen und im Einzelnen, namentlich aber fiir die 

nach verschiedenen Richtungen noch wiinschenswerthen Erhebungen 

die Zcit wahrend der lanfenden Session mangelt, sowie in der 

Erwartung und mit dem Wunsche, das; die verbiindeten Regierungen 

den in den Antragen angeregten wichtigen Fragen ihre volle Auf- 

merksamkeit zuwenden und das Ergebnitz der uber dieselben an- 

znstellenden Erhebungen dem Reichstage in der nachsten Session 

mittheilen werden, liber diese Antrage zur Tagesordnung liber- 

zugehen." 

Unterm 31. Oktober 1889 richtete sodann der Centralverein an den 

Fiirsten Bismarck in seiner Eigenschaft als Handelsminister das 

Gesuch, 

„1. die Aufhebung des Jdentitats-Nachweises fiir trnnsitirendes 

Getreide herbeifuhren zu wollen, 
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2. sollte diese Aufhebung nicht zu erreichen sein, es in Erwagung 

ziehm zu wollen, ob es sich nicht bei Aufhebung des Jdentitats- 

Nachweises fur Mehl empfehle, fiir ausgefuhrte Muhlenfabrikate 

ubcrtragbare Jmportscheine fur ein entsprechendes Quantum 

Getreide auszustellen." 

Dieselbe Petition wurde am 11. Juni 1890 erneuert und gleich- 

zeitig dem Deutschen Reichstag unterbreitet. 

Ferner richtete der Centralverein unterm 15. November 1892 eine 

gleiche Petition unter erneuter Begrundung an den Reichstag und 

trat endlich in der weiter oben bereits mitgetheilten Resolution vom 

17. Februar 1894, welche von einer auherordentlichen Jahresversammlung 

angenommen und unterm 22. Februar dem Hause der Abgeordneten uber- 

reicht wurde, fiir diese Angelegeuheit ein. 

Durch die Emanation des Reichsgesetzes vom 14. April 1894, be- 

treffend die Abanderung des Zvlltarifgesetzes vom 15. Juli 1879, erfolgte 

die Aufhebung des Jdentitats-Nachweises. 

Ein von dem Herrn Oberprasidenten im Auftrage des Herrn 

Ministers erfordertes Gutachten daruber, welche Wirkungen d as Gesetz v om 

14. April 1894, betreffend die AbLnderung des Zvlltarifgesetzes vom 

15. Juli 1879, wodurch der Jdentitats-Nachweis aufgehoben und 

die Frist fur die Kreditirung des Eingangszolles wesentlich herab- 

gesetzt Worden ist, auf die Jnteresfen der Landwirthschaft und der Muhlen- 

industrie ausgeiibt habe, erstattete der Vorstand unterm 17. August 1894 dahin, 

dah sich die Wirkungen dieses Gesetzes zur Zeit der Berichterstattung 

noch nicht mit Sicherheit iibersehen lichen, weil seit dem Jnkraft- 

treten des Gesetzes am 1. Mai bis Mitte August 1894 ein zu 

kurzer Zeitraum verflossen sei. Das Getreide der Ernte des 

Jahres 1893 sei bis auf minimale Mengen von den Landwirthen 

vor dem 1. Mai 1894 verkauft warden, und das Getreide der 

diesjahrigen Ernte ware bis auf geringe Mengen Mitte Juli noch 

nicht zum Verkauf gelangt; die Wirkungen, welche die Aufhebung 

des Jdentitats-Nachweises auf die Preisbildung fiir inlandisches 

Getreide und die Jnteresfen der Landwirthschaft habe, lichen sich 

demnach zur Zeit auf Grund eigener Wahrnehmungen noch nicht 

feststellen. Dah diese Wirkungen im Allgemeinen gunstige sein und 

bleiben werden, konne man jedoch mit einiger Zuversicht und 

Wahrschcinlichkeit annehmen. 

Diesem Gutachten war eine vergleichende Ucbersicht von Notirungen 

der in Kvnigsberg gezahlten Preise fur inlandischen und russischen Wcizen 

und Roggen, nach den amtlichen Berichten der Konigsberger Worse, fiir die 

Zeit vor Jnkrafttretcn des russischen Handelsvertrages bis zum 20. Marz 1894 

fur die darauf folgende Zeit bis zum 1. Mai 1894 und fur die Zeit nach 
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Anfhebnng des Jdentitatsnachweises beigefugt, in welcher nur solche Borsen- 
notirungeu anfgcnommen waren, welche sich anf gleichzeitig oder annahernd 

gleichzeitig gezahlte Preise fiir inlandis6)en und russischen Weizen und 
Roggen gleichcr oder nahezu gleicher Gcwichtsqualitat beziehen. 

Nils dicscn Zahlen ging Folgendes hervor: 

In den drci init einandcr in Vergleich gestelltcn Zeitraumen 1) vor 
bom 20. Marz 1894, 2) vom 20. Marz bis 1. Mai 1894, 3) nach dem 
1. Mai 1894 hat im Mittel betragen: 

Das Qualitatsgewicht der mit Riicksicht anf moglichst gleiche Qualitat 
auSgewahlten gleichzeitigen Preisnotirungen. 

A. bei inlandischem russischem 

in der 1. Periode 757 g Weizen 758 g 
in der 2. - 740 g - 737 g 
in der 3. - 746 g - 735 g 

B. bei inlandischem russischem 
in der 1. Periode 715 g Roggen 715 g 

in der 2. - 721 g - 721 g 
in der 3. - 726 g - 718 g 

Die fur vorstehende Gewichtsqualitaten pro Tonne gezahlten Preise 

betrugen im Mittel der zum Vergleich herangezogenen Borsennotirungen: 
A. bei Weizen 

inlandischem russischem 

in der 1. Periode 128 Mk. 120 Mk. 

Differenz 8 Mk. 

in der 2. Periode 124 Mk. 107 Mk. 
Differenz 17 Mk. 

in der 3. Periode 125 Mk. 88,5 Mk. 

Differenz 36,5 Mk. 

B. bei Roggen 
inlandischem russischem 

in der 1. Periode 105 Mk. 84 Mk. 

Differenz 21 Mk. 

in der 2. Periode 105,5 Mk. 77,5 Mk. 

Differenz 28 Mk. 
in der 3. Periode 106 Mk. 72 Mk. 

Differenz 34 Mk. 
Die zum Vergleich herangezogenen mittleren Qualitatsgewichte haben 

sich bei inlandischem Weizen in der zweiten Periode um 17 g und in 

der dritten Periode nm 11 g vermindert, wahrend die gezahlten Preise in 

den bctr. Zcitabschnittcn um 4 bezw. 3 Ml. pro Tonne niedriger gewesen 

find, als vor Jnkrafttreten des Handels-Vcrtragcs mit Ruhland. Das 

Qualitatsgewicht des russischen Weizens ist in der zweiten Periode 13 g 
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und in der dritten Periods 15 g niedriger gewesen, als in der ersten 

Periods, die Preise fur russischen Weizen haben dagegen nach Ab- 

schlutz des Handelsvertrages mit Ruhland um 13 Mk. nnd nach Aufhebung 

des Jdentitatsnachweises um 31,5 Mk. pro Tonne nachgegeben, so datz die 

Preisdifferenz fur Weizen nach Jnkrafttreten des deutsch-russischen Handels¬ 

vertrages um 9 Mk. und nach Aufhebung des Jdentitatsnachweises um 

weitere 19,5 Mk. zu Gunsten des inlandischen Weizens gestiegen 

ist, wobei freilich die stark abfallende Qualitat des in der zweiten und 

dritten Periods eingefuhrten ruffifchen Weizens einen ziffermcihig von 

uns nicht festzustellenden, wesentlichen Einflutz gehabt haben wird. 

Bei Roggen ist das durchschnittliche Qnalitatsgewicht der zum Ver- 

gleich herangezogenen Notirungen gestiegen, und zwar bei inlandischem 

Roggen in der zweiten Periode um 6 g und in der dritten Periods um 

11 g, bei russischem Roggen in der zweiten Periode um 6 g und in 

der dritten gegen die erste Periode um 3 g. 
Die Preise fur inlandischen Roggen find bei den zum Vergleich 

herangezogenen Notirungen in der zweiten und dritten Periode um je 

0,50 Mk. gegen die Preise vor Jnkrafttreten des russischen Handelsver¬ 

trages gestiegen, wahrend die Preise fur russischen Roggen in den 

gleichen Zeitraumen um 6,5 Mk. bezw. 12 Mk. pro Tonne gegen die vor 

Jnkrafttreten des Handelsvertrages notirten Verkaufspreise zuruckgegangen find. 

Die Preisdifferenz hat sich demnach in der zweiten Periode um 7 Mk. 

und in der dritten Periode um weitere 6 Mk. pro Tonne zu Gunsten des 

inlandischen Roggens gesteigert. 

Wahrend also die Preise fur russischen Weizen von 120 Mk. 

pro Tonne in der ersten Periode auf 107 Mk. in der zweiten und auf 

88,5 Mk. in der dritten Periode, also um 13 bezw. 31,5 Mk., sowie fur 

russischen Roggen von 84 Mk. in der ersten Periode auf 77,5 Mk. in 

der zweiten und auf 72 Mk. in der dritten Periode, also um 6,5 bezw. 

12 Mk. heruntergegangen find, ist bei inlandischem Weizen ein Ruck- 

gang von 128 Mk. pro Tonne auf 124 bezw. 125 Mk., also um 4 bezw 

3 Mk. und bei inlandischem Roggen eine Preissteigerung von 105 Mk. 

pro Tonne auf 105,5 Mk. nnd 106 Mk., also von 0,5 bis 1 Mk. in den 

gleichen Zeitraumen zu verzeichnen gewesen. 

Soweit es sich bis jetzt ubersehen laszt, hat daher die Aufhebung des 

Jdentitatsnachweises zwar keine Stcigerung der Preise fur inlandisches 

Getreide herbeigeftihrt, wohl aber — wie man annehmen kann — einen 

weitcren Riickgang derselbcn verhindert, der voraussichtlich eingetreten sein 

wtirde, wenn die Aufhebung des Jdentitatsnachweises nicht erfolgt ware. 

Sodann wurde von dcm Hcrrn Minister fur Landwirthschaft unter 

Hiuweis auf die durch das Reichsgesetz vom 14. April 1894, betresfend die 

Abanderuug des Zolltarifgesetzes, dem Bundesrath ertheilte Ermachti- 



— 319 — 

gang, die inifjcvcn Nnordnimgen in Vezug auf die Mindestqualitat des 

mit dcm Anspruch auf Ertheilung von Einfuhrscheinen auszu- 

fuhrenden Getreides rc. zu treffen, ein Gutachten dariiber erfordert, 

welche Zahlen sick) im Durchschnitt fur das Qualitatsgewicht der hierbei in 

Betracht kommenden landwirthschaftlichen Produkte fur den diesseitigen 

Eentralvereins-Bezirk ergcben hatten, welche Gesichtspunkte hierfur als mah- 

gcbend erachtet warden, und ob die Gewichtszahlen ein fur alle Mal oder 

dcmnachst periodisch, etwa jahrlich, dem Ausfall der Ernie entsprechend fest- 

zusctzcn sein mochten. 

In dem unterm 21.August 1894 erstatteten Gutachten wurde empfohlen, 

fur Weizen, Roggen und Hafer, uber welche Fruchte in den Jahren 1891. 

1892 und 1893 alls Ersuchen des Deutschen Landwirthschafts-Raths seitens 

der landwirthschaftlichen Zweigvereine Ermittelungen iiber das Durchschnitts- 

gewicht des Verkaufsgetreides angestellt warden find, als Mindestqualitat 

des mit dem Anspruch auf Ertheilung von Einfuhrscheinen auszufuhrenden 

Getreides, das Mittel zwischen den ermittelten Minimal- und Durchschnitts- 

gewichten festzusetzen. 

Bei Weizen betragt das durchschnittliche 

Minimalgewicht: 720 g 

Durchschnittsgewicht: 764 g 

das Mittel aus beiden: 742 g 

Bei Roggen betragt das durchschnittliche 

Minimalgewicht: 677 g 

Durchschnittsgewicht: 725 g 

das Mittel von beiden: 701 g 

Bei Hafer betragt das durchschnittliche 

Minimalgewicht: 412 g 

Durchschnittsgewicht: 466 g 

das Mittel von beiden: 439 g 

Die Frage, ob die Gewichtszahlen ein fur alle Mal oder demnachst 

periodisch, etwa jahrlich, dem Ausfall der Ernte entsprechend, festzusetzen 

sein mochten, glaubte der Vorstand dahin beantworten zu sollen, datz das 

letztere zwar fur wiinschenswerth, aber ohne schwere Schadigung stir Handel 

und Landwirthschaft nicht ausfiihrbar sein diirfte, da in der Zeit zwischen 

der Ernte und zwischen der zuverlassig zu bewirkenden Feststellung der 

Mindestqualitatcn die Preisbildung fur alle sich der Qualitatsgrenze 

nahcrnden Getrcideposten vollstandig in der Lust schweben wurde. 

Es durfte sich daher empfehlen, die Minimalgrenze fur die in Betracht 

kommenden Getreidearten ein fiir alle Mal festzusetzen und Korrekturen fur 

den Fall vorzubehalten, dah sich solche spater auf Grand der gemachten 

Erfahrungen als nothwendig herausstcllen svllten. 
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Die nach den Beschlussen des Senats der Vereinigten Staaten 

pon Nord-Amerika geplante Einfuhrung von hohen Zuckerzollen 

fur dieses Land und die hierin liegende Gefahr des Ausschlusses deutschen 

Zuckcrs vom nordamerikanischen Markt veranlatzte den Centralvereinsvorstand, 

unterm 17. Juli 1894 an den Herrn Reichskanzler das Gesuch zu 

richten, gegen die von den Vereinigten Staaten von Nordamerika in Aus- 

sicht genommene Neuregelung der Zucker-Verzollung entschiedenen Einspruch 

zu erhebcn und insbesondere der in den geplanten Zollen von 1/g bezw. 

Vio Cent pro Pfund liegenden differentiellen Behandlung Deutschlands 

gegenuber den keine Ausfuhrpramien gewahrenden Staaten, und besonders 

auch gegenuber den hohere Ausfuhrpramien zahlenden, mit Deutschland 

vorzugsweise in Wettbewerb stehenden Landern, Frankreich und Oesterreich, 

entgegenzutreten und dieser, den Grundsatz der Meistbegunstigung verletzenden 

Wirthschasts-Politik der Vereinigten Staaten gegenuber die Jnteressen der 

deutschen Landwirthschaft mit allem Nachdruck zu wahren. 

Cine Abschrift der Petition ist dem Herrn Minister fur Land¬ 

wirthschaft mit der Bitte um Befiirwortung uberreicht Worden. 

Von weiteren auf dem Gebiete des Zoll- und Steuerwesens seitens 

des Centralvereins ergriffenen Mahnahmen erwahnen wir noch der wieder- 

holt bezuglich der Spiritus-Brennerei-Stener unternommenen Schritte. 

So wandte sich der Centralverein im Mai 1869 mit einer Eingabe an 

den Reichstag, in welcher die Erklarung abgegeben wurde, 

dah der Centralverein eine Erhohung der Brennereisteuer fur eine 

schwere Schadigung des Brennerei-Kleinbetriebes ansehe und 

als verderblich fur das gauze Brennerei-Gewerbe erachte, sowie 

dah der Centralverein im Jnteresse unserer Provinz die Einfuhrung 

einer facultativen Fabrikatsteuer lebhaft wiinsche, damit es den 

Brennereien des hiesigen Bezirks, die auf die Verarbeitung einer 

weniger ftarkereichen Kartoffel angewiesen seien, moglich werde, 

mit den Brennereien der besser situirten Kartoffelboden zu 

konkurriren. 

Unterm 25. November 1887 wurden mehrere auf die Abanderung 

der zu dem Neichsgesetz betr. die Vesteuerung des Vranntweius, vom 

24. Juni 1887 erlassenen Uebergangsbestimmungen vom 27. Sep¬ 

tember 1887 bezugliche Antrage in einer Petition vereinigt, und diese 

an den Bundesrath, den Herrn Reichskanzler, sowie an die Herren Minister 

der Finanzen und fur Landwirthschaft gcrichtet. 

Eine weitere, im Jahre 1888 an den Bundesrath gerichtete Petition, 

ging dahin, 

das; es den landwirthschaftlichen Brennereien gestattet werden moge, 

mit dem 1. September statt mit dem 1. Oktober anzufangen und 

dafiir niit dem 15. Mai statt mit dem 15. Juni aufzuhoren. 
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In eincr miterm 3. Januar 1890 an den Herrn Reichskanzler ge- 

richtetcn Petition wurde diesem die Bitte unterbreitet, 

„im Wege dcr Gesetzgebung eine Abcinderung der im zweiten 

Absatz in Z 2 des Gesetzes, betreffend die Besteuerung des 

Branntweins vom 24. Juni 1887 enthaltenen Bestimmung 

dnrch welche angeordnet wird, datz die nach Ablauf von je drei- 

Jnhren neu vorznnehmende Bemessung derjenigen Jahresmenge, 

Branntwein, welche die Brennereien zu dem niedrigen Abgabensatze 

herstellen durfen, nach Mahgabe der in den letzten drei Jahren 

durchschnittlich znm niedrigen Abgabensatze hergestellte Jahresmengen 

zu erfolgen hat, herbeifuhren zu wollen." 

Die gewunschte Abcinderung wird dahin erbeten, das; bei Bemessung 

der znm niedrigen Abgabensatze herzustellenden Jahresmenge an Branntwein 

nicht nur die durchschnittliche Produktion der letzten drei Jahre, 

sondern auch die zu einem jeden Gute, auf welchem sich eine Brennerei be- 

findct, gehorendeAckerflache als zweiter Faktor mit in Betracht gezogen 

werden mvge. 

Dem Koniglichen Staatsministerium wurde unterm 2. Sep¬ 

tember 1874 eine Petition iiberreicht, in welcher dasselbe gebeten wurde, 

es herbeifuhren zu wollen, dcch den land lichen Kreisen zur Be- 

streitung der stets wachsenden Kommunal-Bedlirfnisse die ganze 

oder ein entsprechender Theil der Grund- und Gebciudesteuer 
iiberwiesen werde. 

Durch das Gesetz wegen Aufhebung direkter Staatssteuern vom 

14. Juli 1893 ist dem in der vorerwahnten Petition geautzerten Wunsche 

Folge gegeben Worden. 

Auf dem Gebiete des Veterincirwesens hat der Centralverein eine 

rege Thatigkeit entwickelt, und wiederholt zu Eingaben betr. die Aenderung 

der einschlcigigen Gesetze Beranlassung genommen. Hiervon erwahnen wir 

zunachst einer, aus Anlah der in dem russischem Nachbargcbiet herrschenden 

Rinderpest im Jahre 1865 an den Herrn Oberprasidenten gerichteten 

Petition, in welcher die Abcinderung mehrerer, auf die Bekampfung der 

Seuche bezuglichen, bis dahin bestehenden Verordnnngen, namentlich des 

Patentes vom Jahre 1805 angestrebt wurde. Vor allem wunschte der 

Centralverein, dah im Falle des festgestellten Ausbruchs der Rinderpest 

das kranke und alles in einer abgesonderten Heerde vorhandene, oder in 

einem besonderen Stallgebaude befindliche, mit Pestkranken in Be- 

ruhrung gewesene Rindvieh getodtet werde. — In Bezug onf die 

Entschndigung und dercn Anfbringung beantragte der Centralverein in der 

erwahnten Petition; dost alles zur Sicherung getodtete, gleichviel 

ob gesunde oder erkrankte Vieh seinem vollen Werthe nach ent- 

schadigt, und die Entschadigung sofort nach der Todtung ausgezahlt 

21 
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werde, sowie dah die zu Entschcidigungen und Sicherheits-Mah- 

regeln verwendeten Geldmittel von der ganzen Provinz, und zwar 

xro rata der Stuckzahl des gehaltenen Rindviehs aufgebracht werden 

sollten. Bis dahin hatten die Kreiskassen diese Kosten zu tragen, wodurch 

besonders die an der Grenze liegenden, der Verseuchungsgefahr am meisten 

ausgesetzten Kreise ungerecht belastet waren. Den in vorerwahnter Petition 

ausgesprochenen Wunschen wurde durch das Gesetz vom 7. April 1869, 

betreffend Matzregeln gegen die Rinderpest und die hierzu erlassenen 

Ausfuhrungs-Jnstruktionen vom 26. Mai 1869 und vom 9. Juli 1873 

Rechnung getragen. 

Jm Jahre 1872 richtete der Centralverein mehrere Antrage beziiglich 

der Bekampfung der Rotzkrankheit der Pferde, auf ahnliche Weise 

wie dieses fur die Rinderpest festgesetzt war, an die mahgebenden Behorden. 

Unterm 6. Februar 1875 wurde an das Hans der Abgeordneten 

eine Petition gerichtet, in welcher der Erlah eines Seuchengesetzes 

fur das Deutsche Reich beantragt und um Aufnahme von Bestimmungen 

in das Gesetz gebeten wurde, durch welche die Todtung von lungen- 

seuchekrankem oder mil solchem in Beruhrung gekommenem Vieh unter 

gleichzeitiger Entschadigung des Werthes der getodteten Thiere festgesetzt 

werde. 

In einer Petition an den Herrn Reichskanzler von demselben 

Jahre wurde derselbe gebeten, auf die Sperrung der deutschen Grenze 

gegen die Einfuhr von Bieh aus solchen Staaten Bedacht zu nehmen, 

in denen die Rinderpest, resp. die Lungenseuche stationar herrscht. 

Ueber den Entwurf eines Viehseuchen-Gesetzes erstattete vor 

dessen Berathung im Abgeordnetenhause der Centralverein unterm 10. Fe¬ 

bruar 1875 dem Herrn Minister fiir Landwirthschaft ein eingehendes 

Gutachten. 

Mit Emanation des Gesetzes, betreffend die Abwehr und Unter- 

druckung von Viehseuchen, vom 25. Juni 1875 wurden fiir den Um- 

fang des preuhischen Staates die vorerwahnten Fragen geregelt. 

Unterm 18. Dezember 1877 bat der Centralverein in einer an das 

Reichskanzleramt gerichteten Petition 

um Erlah eines generellen Verbots der Einfuhr von 

Wiederkauern aus den als dauernd verseucht zu betrachtendm 

Nachbarliindern Rutland und Oesterreich-Ungarn, zur Ver- 

hutung der Eiuschleppung der Rinderpest. 

Diese Petition wurde gleichzeitig abschriftlich dem Herrn Landwirth- 

schafts-Minister mit der Bitte um Unterstutzung derselben uberreicht. 

In demselben Sinne petitionirte der Centralverein im Jahre 1880 

an den Reichstag. 
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Lurch den Erlatz des Reichsgesetzes, betreffend die Abwehr 

und Unterdruckung von Viehseuchen, vom 23. Juni 1880, und durch 

die in deinselben Jahre ergangeuen Einfuhrverbote wurde den Forderungen 

dieser Pctitionen im Weseutlichen Genuge gethan. 

Jm Jahre 1881 ivurden gleichlautende Petitionen folgenden Jnhalts 

an den Herrn Reichskanzler und den Bundesrath gerichtet: 

„Wie wir in Erfahrung gebracht haben, schweben gegen- 

wartig zwischen der deutschen Reichs-Regierung und der Oester- 

reichisch-Ungarischen Regierung Verhaudlungen, welche eine Er- 

leichterung der Einfuhr lebender Wiederkauer aus Oesterreich- 

Ungarn nach Sud-Deutschland bezw. eine Durchfuhr derartigen 

Viehes durch Deutschland zum Gegenstande haben. 

Von der Ueberzeugung ausgehend, dah bei der Art des Auf- 

tretens der Rinderpest in den Stephen Ungarns und Ruhlands, 

sowie bei der zur Zeit noch bestehenden physischen Unmoglichkeit 

diese verderbliche Seuche in den genannten Landern zu beseitigen, 

die Gefahr der Seuchen-Einschleppung nur bei einer strikten Auf- 

rechterhaltung des Einfuhr-Verbots von Wiederkauern aus Oester- 

reich-Uugarn und Rutland aus ein Minimum eingeschrankt werden 

kann, richten an re. wir die ehrerbietige Bitte: 

alien etwaigen Antragen, welche die Erleichterung der Ein¬ 

fuhr bezw. Durchfuhr von Wiederkauern aus Oesterreich-Un- 

garn oder aus Ruhland nach bezw. durch Deutschland zum 

Zweck haben, die Genehmigung dersagen zu wollen." 

Der weiteren gegen die Erleichterung der Vieheinfuhr gerichteten 

Schritte des Centralvereins erwahnten wir bereits writer oben aus den Seiten 

303, 308 und 314. 

Jm Jahre 1876 richtete der Centralverein an den Herrn Kultus- 

minister das Gesuch, den Departements-Thierarzten eine selbst- 

staudigere Stellung einzuraumen bezw. die technische Leitung der veteri- 

naren Angelegenheiten in ihre Hande zu legen. 

Svdann ubersandte der Centralverein im Jahre 1881 dem Herrn 

Negierungs-Prasidenten das Gesuch, 

eine Abanderung der fur den Transport fur Rindvieh aus den 

Eiscnbahnen im Binnenverkehr bis dahin bestehenden Vor- 

schriften in der Weise herbeizufuhren, dap, mit Ausnahme der Grenz- 

kreise, die Verladung svlcher Thiere, welche miudestens drei Monate hin- 

durch in dem Stalle eines und desselben Besitzers gestauden haben, 

gegen Beibringung eines diese Thatsache koustatirenden Ursprungs- 

attestes gestattet werde, ohne dap es einer thierarztlichen Bescheini- 

gung und eines von der Koniglichen Regierung oder von dem be- 

treffenden Landrathe zu ertheilenden Erlaubnihscheines bedarf. 
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Der Herr Regierungsprasident hat auf dieses Gesuch erwidert, dah 

binnen Kurzem eine neue landespolizeiliche Anordnung nach Mah- 

gabe eines von dem Herrn Minister fur Landwirthschaft u. s. w. 

zugestelltcn Entwurfes erlassen werden wurde. Durch diese neue An¬ 

ordnung warden in der Mehrzahl der Kreise des diesseitigen Regierungs- 

bezirks Erleichterungen in Bezug auf den Verkehr mit Rindvieh und auch 

Ersparnih an Kosten fur die Verladcr eintreten. 

In einer Eingabe an den Herrn Regierungs-Prasidenten vom 

6. Jnni 1883 wurde derselbe um Erlah einer Polizei-Verordnung gebeten, nach 

welcher in allen Gaststallungen und Viehausspannungen des Regierungs- 

bezirks regelmahig an jedem Montage und, falls dieser ein gesetzlicher Feier- 

tag oder ein Wochenmarktstag ist, am darauf folgenden Tage in den 

Nachmittagsstunden von 1 bis 5 Uhr eine grundliche Reinigung der Krippen, 

Futtertriige, Trankeimer und sonstigen Stallutensilien, ebenso auch der an 

der Strahe oder an dem Gehoft aufgestellten Borstellkrippen statt- 

zufinden habe. Die Reinigung der Krippen, Futtertroge, Raufen, Vorstell- 

krippen, Stalleimer und sonstigen Stallutensilien solle durch Abspiilen mit 

kochendem Waster und Abscheuern mittelst stumpfer Besen bewirkt werden. 

Am ersten und dritten Montage resp. Dienstage jeden Monats find 

die zu den Gastwirthschaften gehiirigen Gaststalle von allem Dunger und 

dem benutzten Streumaterial vollstandig zu befreien und besenrein zu machen. 

Durch Polizei-Berordnung des Herrn Regierungs-Prasidenten vom 

26. September 1885, in welcher auherdem noch die Aufnahme von nut 

ansteckenden Krankheiten behafteten Thieren in offentliche Gaststalle untersagt 

wurde, ist dem Gesuch des Centralvereins entsprochen Worden. 

Jm Jahre 1888 wurde an den Herrn Minister fur Landwirth- 

schaft, Domanen und Fvrsten das Gesuch gerichtet, derselbe wolle die 

technische Deputation fur das Veterinarwesen mit der Abfassnng einer 

Denkschrift iiber das Wesen des Rothlaufs uud der Schweineseuche, 

deren Vorbeugungs- und Heilmittel, sowie uber die Zulassigkeit des Genustes 

des Fleisches an Rothlauf erkrankter Thiere beauftragen und den Jnhalt 

dieser Denkschrift, soweit derselbe zur Verosfeutlichung geeignet ist, durch die 

Kreisblcitter und landwirthschaftlichen Fachschriften bekannt machen lassen. 

Auf dieses Gesuch hat der Herr Minister unterm 6. September 1888 

den Bescheid ertheilt, dah wegen der veterinarpolizeilichen Behandlung des 

Rothlaufs und ahnlicher Schweinekrankheiten Verhandluugen schwcben, deren 

Abschluh abzuwarten sei, bevor Bekanntmachungen uber das Wesen und die 

Bekampfung dieser Seuchen zweckmahigcr Weise erlassen werden konnen. 

Ein von dem Herrn Regierungs-Prasidenten erfordertes Gut- 

achten uber die Zweckmahigkeit und Ausfiihrbarkeit der Einfuhrung 

obligatorischer Versichernng der Schweine gegen Rothlauf wurde von 

dem Centralvereiu unterm 21. Mai 1892 in dem Sinne erstattet, dah zu 
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befiirchten sci, die Eiufiihrung dec Zwangsversicherung der Schweine gegen 

Rothlauf werde sich, so wiinschenswerth eine solche Einrichtung auch an 

sich scin moge, um die Schaden der Einzelnen ai'f die Gesammtheit der 

Schweincbcsitzer zu iibertragen, nicht als durchfiihcbar erweisen, weil bei 

Seuchen-Ansbriichen von groszerem Umfange, wie sie von Zeit zu Zeit 

vorkommcn, die zur Deckung der Schaden und Verwaltungskosten er- 

forderlichen Beitrage zu hoch sein warden, uin von der bei weitem grvssten 

Akehrzahl der Schweinebesitzer, welche dem Arbeiterstande angehoren, 

getragen und von diesen Lenten eingezogen werden zu konnen. — Eine 

weitere Folge der geplanten Einrichtung wiirde demzufolge darin bestehen, 

datz die landlichen Besitzer die Versicherungsbeitrage fur ihre Leute zahlen 

miihten, wie es schon jetzt bei der Jnvaliden- und Altersversicherung 

grotztentheils geschehe. Diese Einrichtung wurde daher die landlichen Besitzer 

auf's Neue schwer belasten und die kleinen Leute in ihrer Jndolenz gegen- 

iiber den znr Unterdriickung der Seuche angeordneten Schutzmahregeln noch 

bestarken, weil nach bewirkter Anzeige vom Ausbruch der Seuche fur etwaigen 

Schaden Ersatz geleistet wird. 

Die nachhaltige Unterdriickung des Rothlaufs nnd der ihm in den 

auheren Erscheinungen ahnlichen Schweineseuchen erwarte der Vorstand nicht 

von der Einfuhrung einer obligatorifchen Versicherung, sondern von der 

energischen Durchfiihrung der zur Unterdriickung des Rothlaufs getroffenen 

polizeilichen Anordnungen. 

Der Herr Oberprasident fandte dem Centralvereins-Vorstande nnterm 

31. Dezember 1893 Abschrift eines Erlasses des Herrn Ministers fur 

Landwirthschaft vom 12. Dezember 1893 nebst dem vorlaufigen Elltwttrfe 
eines Gesetzes, betreffend die Entschadigung fur Verluste durch Schweine¬ 
seuchen mit dem Ersuchen, sich in Gemahheit jenes Erlasses iiber die Noth- 

wendigkeit und Zweckmatzigkeit der geplanten gesetzlichen Matzregeln sowie 

iiber mehrere diese Angelegenheit betreffende speciellere Fragen gutachtlich 

zu ausiern. 

Nach dem erwahnten Gesetz-Entwurf sollte den Provinzialverbanden rc. 

die Befugnisi ertheilt werden, fur an Rothlauf, Schweineseuche oder Schweine- 

pest gefallene Schweine, oder fur getodtete Schweine, welche sich als mit 

Rothlauf, Schweineseuche oder Schweinepest behaftet erweisen, nach Masigabe 

naherer Vorschriften Entschadigung zu gewahren. 

Der Centralverein erstattete dem Herrn Oberprasidenten unterm 1. Marz 

1894 ein Gutachten, worin die allgemeine Frage, ob sich die Nothwendig- 

keit herausgestellt habe, die Entschadigung der Verluste durch Schweine¬ 

seuchen gesetzlich zu regeln, und ob eine solche Masiregel zweckmaszig sei, fur 

den hiesigen Centralvereinsbezirk vereint wurde. 

Znr Begriiudung dieses ablchneudcn Standpunktes ist in dem er- 

wiihuten Gutachten Fvlgcndes ausgefiihrt Worden; 



326 

„Obwohl wir die wohlwollende Absicht des Herrn Ministers fiir 

Landwirthschaft, Domanen und Forsten, die durch die Schweineseuchen zeit- 

weise und in einzclnen Gegenden herbeigefiihrten empfindlichen Verluste im 

Wege der Zwangsversicherung anf eine grostere Zahl von Schultern zn 

ubertragen und dcidurch fiir die Einzelnen zu erleichtern, mit grotzem Danke 

anerkennen, so stehen doch der Einfuhrung der Zwangsversicherung gegen 

Schweineseuchen so grohe Bedenken entgegen, dast die gehlante Einrichtung 

aller Voraussicht nach grohere Uebelstande mit sich bringen wiirde, als 

die Schweineseuchen selbst sie im Gefolge haben diirften. Die Nvthwendig- 

keit zur gesetzlichen Einfuhrung der Zwangsversicherung gegen Berluste durch 

Schweineseuchen vermogen wir fiir den hiesigen Bezirk als vorliegend nicht 

anzuerkennen, Weil 

1. die Schweineseuchen nur zeitweise und iirtlich umgrenzt, nicht aber 

in so grostem Umfange aufgetreten find, um eine solche Mastregel zu recht- 

fertigen, 

2. die von dem Herrn Regierungsprasidenten im Sinne der Bestim- 

mungen der ZZ 19 bis 22 und 26 bis 29 des Reichsseuchengesetzes an- 

geordneten Schutzmahregeln zur Bekampfung der Schweineseuchen bisher 

einen giinstigen Erfolg gehabt haben, und sich voraussichtlich auch in Zu- 

kunft als ausreichend bewahren werden, 

3. bei den kleinen Besitzern, landlichen Handwerkern und Arbeitern, 

in deren Besitz sich bei weitem die grostte Zahl der vorhandenen Schweine 

befindet, ein Bedurfnih zur Einfuhrung der Zwangsversicherung gegen 

Schweineseuchen bisher nicht hervorgetreten ist. — Eine solche Einrichtung 

wiirde, schon der zu zahlenden Beitriige halber, eine neue groste Ausregung 

und Unzufriedenheit bei diesen kleinen Leuten hervorrufen, zumal in den 

ausgedehnten Gegenden, die bis dahin von den Schweineseuchen viillig ver- 

schont geblieben find, 

4. auch schon gegenwiirtig Gelegenheit gegeben ist, Schweine gegen 

Seuchengefahr privatim zu versichern, von welcher Moglichkeit, nach dem 
Erlast des Herrn Ministers vom 12. Dezember 1893 in nicht unbedeutendem 

Umfange thatsachlich Gebrauch gemacht wird, — 

6. ein Vergleich der Versicherung gegen Schweineseuchen mit der 

Versicherung gegen Rotz und Lungenseuche insofern nicht gezogen werden 

kann, als die letzteren Seuchen mit viel griiszeren Verlusten fiir die be- 

treffeuden Viehbesitzer verbunden find, wie die Schweineseuchen. Bei Rotz 

und Lungenseuche gehen die auf polizeiliche Auordnung getodteten oder die 

gefallenen Thiere vollstiindig verloren; bei Rothlauf dagegen werden die 

erkraukten Thiere jetzt griisztentheils nothgcschlachtet und von den kleinen 

Lenten gauz oder zum grvszten Theil verwerthet, so das; der eutstandene 

Verlust nur etwa auf 20 Prozent des Werthes der Thiere veranschlagt 

werden kaun. — 



Nach EinfUhrung der Zwangsversicherung wurde eine derartige Aus- 

nutzimg der erkrankten Thiere nicht anganglich sein, Weil zunachst deren 

Kr-ankheit mid Tvdesursache, der Entschadigung halber, festgestellt und die 

Cadaver alsdann vergraben werden mutzten, so das; in Folge des durch 

dicse Borgange bedingten Zeitverlustes der gauze Werth der Schweine ver> 

lorcn gehen mid antzerdem noch unverhaltnihmahig grotze Schaden- 

Rcgillirmigs-Kosten entstehen wurden. 

Die vorstehend aufgefuhrten Griinde sprechen sowohl gegen die Noth- 

wendigkeit wie auch gegen die Zweckmatzigkeit der Einfuhrung der Zwangs- 

versichcrung gegen die Schweineseuchen." 

Unterm 7. Dezember 1893 wurde an den Deutschen Reichstag eine 

Petition gerichtet, in welcher gebeten wurde, bei Revision des Vieh- 

seuchengesetzes folgende Punkte in Beriicksichtigung zu ziehen: 

A. Zur Abwehr der Maul- und Klauenseuche: 

1. Einfuhrverbote zu erlassen gegen all verseuchten Lander; 

2. Strengere Handhabung der bestehenden Verordnungen, welche 

auf Grund des Reichs-Seuchengesetzes erlassen sind und bessere 

Bekanntmachung derselben. (Jedes Stuck Rindvieh muh gemah 

Z 18 und 19 der Polizeiverordnungen vom 31. Juni 1881, 

24. August 1882, 16. August 1888 mit einem Ursprungs- 

Attest versehen sein, wenn es die Greuze seines Standortes 

verlaht.) 

3. Scharfere Kontrole des Hausirhandels mit Spalthufern (event. 

Einfuhrung von Viehregistern). 

4. Der Hausirhandel mit Schweinen und Gansen ist nur zu Wagen 

gestattet und genauer thierarztlicher Kontrole zu unterziehen. 

5. Erweiternng der Befugnisse der betreffenden Behorden bei Aus- 

bruch der Seuche die Viehmarkte zu inhibiren. 

B. Zur Unterdruckung der Seuche: 

1. Sofortige Anordnung der Stallsperre eines verseuchten Gehoftes 

mit Entschadigung. 

2. Schleunige Durchseuchung des ganzen Viehbestandes eines Ge¬ 

hoftes resp. Ortes bei Ausbruch der Seuche. 

3. Desinfektion durch eigens dazu bestellte Sachverstandige, Des- 

infektionsanstalten. 

Durch die am 18. April 1894 erfolgte Abanderung des Reichsvieh- 

scuchengesetzes vom 23. Juni 1880, bezw. Annahme des Gesetzes gleicher 

Bezeichnung vom 1. Mai 1894, hat diese Petition ihre Erledigung ge- 

funden. 

In einem dem Herrn Regierungs-Prasidenten unterm 21. Sep¬ 

tember 1894 erstatteten Gutachten sprach sich der Centralverein gegen die 

in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 2. Mai 1894 in Anregung 
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gebrachte gesetzliche Einfuhrung der Cntschadigung fur an Maul- und 
Klaueuseuche gefallenes Rindvieh aus. 

Einem Gesuche des Centralvereins vom 17. August 1891 Folge 
gebend, hat der Herr Regierungs-Prasident durch Circularverfugung vom 
10. Dezember 1891 bezuglich des Nachrichtendienstes beim Ausbruch van 
Maul- und Klaueuseuche Folgendes angeordnet. 

1. In denjenigen Kreisen, in welchen das Kreisblatt nur ein- oder 
zweimal wochentlich erscheint, hat eine sofortige direkte Be- 
nachrichtigung seines der Herren Landrathe an die Amtsvorsteher 
liber den Senchenausbruch zu erfolgen, sofern an jenem Tage 
nicht bereits eine Beroffentlichung im Kreisblatt erfolgen kann. 

2. Ebenso find die Herren Nachbarlandrcithe sofort zu benach- 
richtigen, und diese haben ihrerseits die Amtsvorsteher in Kenntnis; 
zu setzen. Erstere Mittheilung kann unterbleiben, falls feststeht, 
dag das dreimal wochentlich erscheinende Kreisblatt seitens des 
Herrn Landraths des Nachbarkreises gehalten wird. 

Im Jahre 1886 wandte sich der Centralverein an den Herrn Minister 
mit der Bitte, 

fur die Ermitteluug eines Verfahrens, unter dessen Anwendung 
sich die Tuberkulose bei den mit dieser Krankheit behaftetcn 
Rindern schon zu einer Zeit erkennen laht, in welcher sich die 
Krankheit noch nicht in einem vorgeschrittenen Stadium befindet, 

ein Preisausschreiben erlassen zu wollen. 
Die vor einigen Jahren erfolgte Entdeckung des Tuberkulins flihrte 

zu wiederholten Berathungen liter die Art der Nutzbarmachung dieser Ent¬ 
deckung fur die Landwirthschaft und zur Abgabe entsprechender Gutachten 
seitens des Centralvereins. 

Unterm 28. Januar 1889 wurde an den Herrn Minister fur Land¬ 
wirthschaft, Domanen und Forsten das Gesuch gerichtet: 

„Die technische Deputation fur das Beterinlirwesen mit der 
Untersuchung uber die Ursachen des in immer groherem Umfange 
auftretenden epidemischen Kalbersterbens, sowie mit der Aus- 
arbe'tung einer Denkschrift uber die Resultate dieser Untersuchung 
und iiter die Mittel zur Abwehr und Bekampfung dieser verderb- 
lichen Krankheit beauftragen zu wollen." 

Aus diese an den Herrn Minister gerichtete Vorstellung hat derselbe 
unterm 11. Juli 1889 dem Vorstand des Centralvereins eine Abschrift des 
aus diese Angclegenheit beziiglichen Berichts der Koniglich technischen Depu¬ 
tation fiir das Veterinarwcsen zugchen lassen. 

Einer Anffordernng des Herrn Ministers entsprechend hat der Central- 
vereinsvorstand bei dieser Gclcgcnhcit an diejenigen Landwirthe des hiesigen 
Centralvereinsbczirks, in derm Rindviehheerden das Kalbersterben epidemisch 
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austral, bag Ersnchen gerichtet, Falls ber erorterten Kalberkrankheiten bem 

Herrn Professor Or. Schuetz in Berlin, an ben bas Erforberliche von 

Scitcn bes Herrn Ministers verfugt worben sei, so rechtzeitig mitzutheilen, 

bass berselbe obcr ein anberer Docent ber Hochschule bie kranken Thiere 

noch lebeub am Stanborte untersuchen konne. 

Ein von bem Centralverein im Jahre 1893 an ben Herrn Landes- 

Hauptniann gerichtetes Gesuch, es herbeifuhren zu wollen, bah fur bas 

an Milzbmnb gefallene Rindvieh in ber Provinz Ostpreuhen eine Ent- 

schabignng gezahlt werbe, ist von bem Provinzial-Lanbtage im Jahre 1894 

abgelehnt Worden. 

Ueber einen von dem Herrn Regierungs-Prasibenten zur gut- 

achtlichen Ruckciuherung uberwiesenen Entwurf einer den Betrieb ber 

Abdeckerei betreffenben Polizeiverordnung hat ber Centralverein unterm 

20. Januar und 9. November 1892 dem Herrn Regierungs-Prasibenten 

Gntachten erstattet. 

Den Hausirhanbel und Marktverkehr mit Schweinen betreffenb, 

wurben von bem Centralverein unterm 26. Juni 1893 und unterm 8. Sep¬ 

tember 1894 Gutachten an ben Herrn Regierungs-Prasibenten 

erstattet. 

Anf ein im Jahre 1866 von bem Centralverein an ben Herrn 

Minister fur Lanbwirthschaft gerichtetes Gesuch, 

dahin zu wirken, bah auf ben Schnllehrer-Seminaren ber lanb- 

wirthschastliche Unterricht eingefiihrt und ber naturwissenschaft- 

liche Unterricht mit Bezug auf bie Lanbwirthschaft mehr ausgebehnt 

werbe, 

erfolgte unterm 28. Marz 1866 ber Bescheid bes Herrn Ministers, bah 

Kommissarien bes lanbwirthschaftlichen unb bes Unterrichts-Ministeriums 

beauftragt Worden seien, die in Suddeutschland unb ber Schweiz in bieser 

Beziehung getroffenen Einrichtungen einer Prufung zu rmterziehen. 

Unterm 17. Oktober 1871 richtete der Centralverein die nachstehende, 

denselben Gegenstand betreffende Petition an das Abgeordnetenhaus: 

„Dasselbe wolle in seder geeigneten Weise dahin wirken resp. noch in 

der bevorstehenden Session die Konigliche Staatsregierung auffordern, 

1. bah in den Elementarschulen ber Monarchic — vorzugsweise 

in ben evangelischen — mehr Zeit auf die Ausbildung des 

Denkvermogens, anf den Unterricht in der Naturlehre resp. den 

Elementen der landwirthschaftlichen Hilfswissenschaften, auf 

Rechnen, Schreiben u. s. w. verwendet, dagegen das zeitraubende, 

gcdnnkenlose Auswendiglernen von Kirchenlicdern und Bibel- 

versen angemessen eiugeschrankt wcrde, 

2. dah die Lehrer auf den Seminarien befahigt werden, in den 

Elementarschulen das Jnteresse der Schuler fiir die Naturlehre 
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resp. die landwirthschaftlichen Hilfswissenschaften zu erwecken und 

in den nothwendig zu begrundenden landwirthschaftlichen Fort- 

bildungsschnlen hierin zu unterrichten. 

3. datz die Schullehrer-Seminarien in diesein Sinne reorganisirt, 

und die Stellen der Seminardirektoren und Seminarlehrer nicht 

mehr wie bisher uberwiegend mit Theologen, sondern mit Schul- 

mannern von Fach besetzt werden, um unter dieser Leitung 

durchweg tuchtige, denkende, mit den Forderungen des Volks- 

lebens vertraute und selbststandige Volksschullehrer erziehen zu 

konnen, 

4. datz eine Revision der preutzischen Regulative vom 1., 2. und 

3. Oktober 1864 fur die evangelischen Seminar-Praparanden 

und Elementarschulen vorgenommen, und entweder die Regulative 

ganz beseitigt oder mindestens diejenigen Bestimmungen daraus 

entfernt werden, welche jetzt Veranlassung find, das; durch Ueber- 

haufung der Schuler mit religiosen Memoriraufgaben die noth- 

wendige Zeit fur eine bessere Ausbildung der Zoglinge in den 

ubrigen Fachern beeintrcichtigt wird." 

Vou den sonstigen zahlreichen Petitionen und erstatteten G«t- 

achten heben wir noch folgende, auf welche wir es uns, des nothwendigeu 

Schlusses dieses Berichts halber, versagen mussen nciher einzugehen, kurz 

hervor: 

Petition vom 30. November 1875 an den Herren Kultusminister, 

betreffend die Verlegung des Buhtages vom Fruhjahr auf den Spat- 

herbst. 

Petition vom 24. April 1876 an den Herrn Kultusminister, 

betreffend die generelle Aufbesserung der mit einem gesetzlichen Minimal- 

Einkommen dotirten Lehrerstellen in der Provinz Preuhen. 

Gutachten vom Jahre 1876 an den Herrn Oberprasidenten uber 

die Verwendung schulpflichtiger Kinder zum Viehhuten. 

Gesuch vom 7. Marz 1887 an die Konigliche Regierung, Ab- 

theilung fur Kirchen- und Schulwesen, den § 15 der Verordnung vom 

23. Marz 1886, betreffend den Schulbesuch der hutenden Kinder 

abzuandern. 

Petition vom Jahre 1891 an dieselbe Stelle, betreffend eine 

mildere Handhabung, bezw. Aenderung der Verordnung vom 23. Marz 1886, 

betreffend den Schulbesuch der hutenden nnd dienenden Kinder. 

Petition an den Herrn Oberprasidenten vom Jahre 1876, den 

Sonnabend Nachmittag an den landlichen Volksschulen vom Unter- 

richt frei zu lasscn. 
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Petition vom Jahre 1882 an die Konigliche Regierung, Ab- 

filling fiir Kirchen- und Schulwesen, tim Einfiihrnng des Halbtags- 

Untcrrichts an den landlichcn Volksschulen. 

Petition vom 24. Dezember 1887 an den Herrn Kultusminister, 

datz in den Landschnlen wiihrend des Sommerhalbjahres der Halbtags- 

Unterricht in getrennten Klassen eingefiihrt werde. 

Petition vom 8. September 1886 an den Provinzialrath, be- 

trcffcnd die Herabsetznng des durch Polizeiverordnung festgesetzten Minimal- 

satzes der Strafe fiir ungerechtfertigte Schulversaumnisse. 

Petition vom 6. Jannar 1887 in derselben Angelegenheit an den 

Provinzial-Landtag. 

Gntachten des Centralverein vom September 1880 an den Herrn 

Landwirthschafts - Minister, betreffend die Beschrankung der all- 

gemeinen Wechselfahigkeit der liindlichen Grundbesitzer. 

Petition vom Jahre 1882 an den Herrn Staatssekretar Stephan, 

Spareinlagen durch die Landbrieftrager einsammeln und durch die Poft- 

anstalten an die betreffenden Sparkassen abfiihren zu lassen. 

Gutachtlicher Bericht an den Herrn Minister fiir Landwirth- 

schaft vom 17. November 1882 iiber die Bes.itz- und Wohlstands- 

Verhaltnisse des bauerlichen Standes im Centralvereins-Bezirk. 

Gesuch vom Jahre 1886 an die General-Landschafts-Direktion 

betreffend Konvertirung der 4prozentigen Pfandbriefe in 8^/2prozentige 

sowie hohere Beleihung der Grundstiicke unter Ausgabe zweitstelliger 

Pfandbriefe. 

Petition vom Jahre 1875 an den Herrn Landwirthschafts- 

Minister, betreffend Erhohung der fur Remontepferde gezahlten Durch- 

schnittspreise. 

Petition vom Jahre 1881 an den Herrn Landwirthschafts- 

Minister, eine Bestimmung zu treffen, dah nur derjenige sich als „ge- 

priifter Hnsschmied" bezeichnen diirfe, welcher nach bestimmten Vor- 

schriften staatlich als solcher approbirt iff. 

Gesuch an den Herrn Regierungs-Prasidenten vom Jahre 1885 
den Erlaff einer Korordnung fur Privat-Deckhengste fiir den 

Regierungs-Bezirk Konigsberg herbeifuhren zu wollen. 

Gutachten an den Herrn Oberprafidenten vom 14. Juni 1894, 

betreffend die zu einer wirksamen Hebung des Hufbeschlags zu ergreifen- 

den Maffnahmen. 

Petition vom Jahre 1880 an den Herrn Minister fur Land- 

wirthschaft um Erlaff gesetzlicher Vorschriften, durch welche angeordnet 

wird, das; landwirthschaftliche Maschinen schon bei ihrem Verkauf mit 

den zum Schutze der Arbeiter nothigen Sicherheitsvorrichtungen ver- 

sehen feiu mussen. Diese Petition wurde im Jahre 1886 erueut eingereicht. 
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Gesuch vom Jahre 1886 an den Herrn Regi'erungs-Prcisidenten, 
inn Abandernng der Polizei-Verordnung vom 22. August 1882, betreffend 

Vorsichtsmahregeln gegen Verungliickungen durch umgehende Maschinen- 
theile. 

Petition vom 14. Oktober 1889 an den Herrn Minister fur Land- 
wirthschaft, betreffend gesetzliche Regelung der beim Betrieb landwirth- 
schaftlicher Maschinen im Jnteresse der Arbeiter zu treffenden Schutz- 

vorrichtungen. 
Eingabe an das Direktorium der Deutschen Landwirthschafts- 

Gesellschaft vom Jahre 1890, betreffend die sachgemahe Beurtheilung 
bezw. Prufung und Pramiirung von Schutzvorrichtungen an land- 

wirthschaftlichen Maschinen auf den Wanderausstellungen der Ge- 
sellschaft. 

Petition vom Jahre 1893 an den Herrn Minister fur Land- 
wirthschaft, betreffend die Abandernng der Normativ-Vorschriften 
fur die Einrichtung und den Gebrauch landwirthschaftlicher 

Maschinen. 
Gutachten vom 27. Juni 1894 an den Herrn Regierungs-Pra- 

sidenten, betreffend den Erlatz einer Polizeiverordnung uber die 

Einrichtung und den Gebrauch solcher landwirthschaftlicher 
Maschinen, welche nicht im Fahren arbeiten. 

Gutachten vom 24. Februar 1892 an den Herrn Oberprasidenten, 
betreffend die Forderung der Obstkultur im Vereinzbezirk. 

Petitionen vom 30. April 1892 an den Herrn Oberprasidenten, 
und vom 16. Dezember 1893 an den Herrn Landes-Hauptmann, um 

beschleunigte Durchfiihrung der geologischen Kartirung der Provinz 
Ostpreutzen. 
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Anlage I. 

Die lsnSwirkhschafillchen Winkevschulm Les LstpreuPfchm 

landwirthschaftlichen Centralvereins. 

I. Organisation. 

1. Die landwirthschaftlichen Winterschulen find von dem Ostpreuhischen 

landwirthschaftlichen Centralverein begriindet und werden von demselben unter 

Beihilfe der von der Provinzialverwaltung gewcihrten Zuschiisse unterhalten. 

Die endgiltig entscheidende Jnstanz in allen die Winterschule be- 

treffenden Angelegenheiten ist die Generalversammlung des Ostpreuhischen 

landwirthschaftlichen Centralvereins. 

2. Die landwirthschaftlichen Winterschulen find landwirthschaftliche 

Fachschulen, welche die Anfgabe haben, den Sohnen von Kleingrund- 

besitzern dasjenige Mah von praktisch verwerthbaren Kenntnissen zu 

verleihen, dessen sie bedurfen, nm die Landwirthschaft mit Vortheil 

belreiben und ihre knnftige Stellung im Gemeindeleben den gesetz- 

lichen Anfordernngen entsprechend ausfnllen zu konnen. 

3. Der Kursns der Schulen wird auf zwei Wintersemester festgesetzt. 

Im ersten Jahre ihres Bestehens wird nur eine Klasse errichtet. Die 

Schuler, welche den ersten Kursns mit Erfolg besucht haben, bilden nach 

ihrer Ruckkehr im folgenden Winterhalbjahre die erste Klasse. 

Wahrend des Sommerhalbjahres sollen die jungen Leute in der 

Wirthschaft ihres Waters oder anderweitig die Landwirthschaft praktisch 

ausnben. 

4. Fur die Anfnahme in die Winterschule ist eine gute Elementar- 

bildung erforderlich, uber welche sich der Aufzunehmende durch eine Vor- 

prufung anszuweisen hat. 

Die Schuler mussen mindestens das funfzehnte Lebensjnhr volleudet 

haben; dock) bleibt es in Ausnahmefallen dem Leiter der Schule unter 

eigencr Verantwortlichkeit iiberlassen, Schuler mit dem volleudeten vierzehnten 

Jahre aufzunehnren, wenn ihre korperliche und geistige Entwickelung ge- 

niigcnd erscheint. 

i* 
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5. Jeder Schuler zahlt bei seiner Aufnahme in die Winterschule ein 
Schulgeld von 30 Mk. im Voraus fur das Winterhalbjahr. Fiir Unter- 
kommen und Verpflegung haben die Schuler bezw. deren Eltern selbst 
zu sorgen. 

6. Solche Schuler, welche durch ihr sittliches Verhalten bezw. ihr 
Betragen in oder autzerhalb der Schule, trotz erfolgter Ermahnung, wieder- 
holt Veranlassung zu Klagen gegeben haben und auf ihre Mitschuler einen 
ungunstigen Einflutz ausuben, konnen auf Grund eiues Lehrer-Konferenz- 
Beschlusses, welcher der Bestatigung des Kuratoriums bedarf, aus der 
Schule entfernt, bezw. kann denselben die Aufnahme im nachsten Winter¬ 
halbjahr verweigert werden. Von dem Konferenzbeschluh und von der Be¬ 
statigung desselben durch das Kuratorium muh den Eltern resp. dem Vor- 
munde des zu entlasfenden Schulers vor der Entlassung Mittheilung ge- 
macht werden. 

Eine gauze oder theilweise Ruckvergutigung des gezahlten Schulgeldes 
sindet in keinem Falle statt. 

Die Beaufsichtigung der Winterschuler in Bezug auf ihr sittliches 
Verhalten wird durch den Dirigenten der Winterschule ausgeubt. Der 
letztere kann sich, wenn ein standiger Hilfslehrer bei der Winterschule be- 
schaftigt wird, durch diesen hierbei unterstutzen lassen. 

Auch wegen vollstandiger Unfahigkeit eines Schulers kann dessen Ent¬ 
lassung auf Antrag der Lehrer-Konferenz vom Kuratorium beschlossen werden. 
Im letzteren Falle wird jedoch das bereits gezahlte Schulgeld pro rata 
zuriickerstattet. 

Nach Schlusi eines jeden Winterhalbjahres werden den Schiilern 
Zeugnisse ertheilt. 

7. Die Leitung der einzelnen Winterschulen wird den land- 
wirthschaftlichen Wanderlehrern als Dirigenten iibertragen. Dieselben 
werden von der Generalversammlung resp. dem Vorstande des Central- 
vereins angestellt, sie haben wahrend der Zeit des Schulkursus den Be- 
schlussen - eines Kuratoriums resp. den Anorduungen des Vorsitzenden des¬ 
selben Folge zu leisten, wogegen ihnen das Recht der Berufung innerhalb 
dreier Tage an den Vorstand des Centralvereins, mit anfschiel render 
Wirkung, zusteht. 

Der geschcistliche Verkehr zwischen dem Vorstande des Centralvereins 
und dcin Dirigenten der Winterschule sindet durch die Vermittelung des 
Kuratoriums statt. 

Der Dirigent ist berechtigt, sich wahrend zweier Tage selbststandig zu 
beurlauben, hat jedoch davou dem Vorsitzenden des Kuratoriums Mittheilung 
zu machen; alle weiteren llrlanbsgesuche des Wanderlchrers wahrend des 
Wiutersemesters find dem Vorsitzenden des Kuratoriums einzureichen und 
diirfeu vom Kliratorium bis zur Daner von acht Tagen bewilligt werden. — 
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Gcsuche am langcvcn Urlarib hat das Kuratorium mit Hinzufugung eiues 
GutachtcnS iiber die Znlassigkcit des Gesuchs dem Hauptvorsteher ein- 
znreichcn. 

Dcr Dirigcut der Schule ist fur die Durchfuhrung des Lehrplanes 
uud die Aufrechterhaltung der Schiilvrdnung verantwortlich, er hat den 
Stundcnplau aufzustellcn uud deni Kuratorium zur Genehmigung vor- 
znlcgen, bei uicht auszugleichendcn Differenzen entscheidet auf Berufung der 
Borstand des Ceutralvereius. Der Dirigent hat die Aufuahme der Schuler 
zu bewirken, sowie das Schulgeld einzuziehen uud an den Rendanten ab- 
zuflihren. — Er beranmt, sobald es erforderlich ist, Konferenzen der Hilfs- 
lchrer an, in denen er den Vorsitz fuhrt. 

Die gefatzten Beschlusse find in ein Protokollbuch einzutragen und von 
den Lehrern, welche an der Konferenz theilgenommen haben, zu unterschreiben- 

Dieses Protokollbuch ist aufzubewahren und steht dessen Einsicht den 
Mitgliedern des Kuratoriums bezw. des Centralvereins-Vorstandes jeder- 
zeit zu. 

Die Fuhrung des Protokollbuches und den Schristwechsel ubernimmt 
der Leiter der Schule. 

Wahrend der Sommermonate, von April bis einschliehlich September 
find die Dirigenten der Schulen als landwirthschaftliche Wanderlehrer nach 
den vom Vorstande des Ceutralvereius zu treffenden Anordnungen thatig. 

Die Weihnachtsferien beginnen mit dem Tage vor dem Heiligen-Abend 
und enden mit dem 2. Januar jeden Jnhres. 

Jede Schule bildet ein fur sich bestehendes, gesondertes Jnstitut. 
8. Die Verwaltnng und Beaufsichtigung seder Schule wild durch ein 

Kuratorium ausgetibt, welches aus funs Mitgliedern besteht. 
Die Mitglieder des Kuratoriums werden auf drei Jahre von der 

Generalversammlung des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralvereins 
gewahlt und uben ihr Amt als „Ehrenamt" aus. 

Das Kuratorium wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
einen Rendanten, sowie deren Stellvertreter. 

Das Kuratorium hat: 
a) Die Leitung der Schule und die Durchfuhrung des Lehrplanes, 

sowie die Aufrechterhaltung der Disziplin und der Schulordnung 
zu uberwachen. 

d) Die stir die Schule uberwieseuen Gelder aus der Kasse des Central¬ 
vereins zu vereiunahmen und ebensv wie die eigenen Einnahmen 
der Schule, nach Mahgabe des Etats, unter persvnlicher Haftbar- 
keit zu verwalten; die Auszahlung der fur die Schlile zu leisteudcu 
Ausgabcn erfvlgt durch deu Rendanten auf schriftliche Anweisung 
des Vorsitzenden des Kuratoriums bezw. seines Stellvcrtretcrs. 
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c) Das Kuratorium hat bis zum 1. Januar eines jeden Jahres dem 

Vorstande des Centralvereins den Etatsentwurf fur das nachst- 

folgende Winterhalbjahr, sowie bis zum 1. Mai die revidirte Rech- 

nung liber das abgelaufene Winterhalbjahr nebst einem kurzen Be- 

richt iiber den Verlauf des Unternehmens einzureichen. 

Der Etat jeder Schule wird von der Generalversammlung 

des Centralvereins endgiltig festgestellt, und die Rechnung von der- 

selben dechargirt. 

In dem Etat wird ein angemessener Dispositionsfonds fur 

das Kuratorium ausgeworfen. 

Ersparnisse und Baarbestande verbleiben der Kasse der Schule 

und find dem Etat vorzutragen. 

d) Das Kuratorium stellt zunachst auf den Vorschlag des Dirigenten 

der Schule, event, nach eigenem Ermesfen, die erforderlichen Hilfs- 

Lehrkrafte an und setzt das Gehalt fur einen etwa anzunehmenden 

standigen Hilfslehrer, sowie das Stundenhonorar fur sonstige Lehr- 

krafte fest. 

e) Am Schlusse eines jeden Winterhalbjahres wird von dem Kura¬ 

torium eine offentliche Priifung anberaumt. Der Tag, an welchem 

dieselbe stattfinden soll, ift dem Vorstande des Centralvereins schrift- 

lich mitzutheilen und in der „Konigsberger Land- und forstwirth- 

schaftlichen Zeitung", sowie in der „Landwirthschaftlichen Dorf- 

zeitung" vierzehn Tage vorher bekannt zu machen. Die Bekannt- 

machung in weiteren Zeitungen und Kreisblattern bleibt dem Kura¬ 

torium uberlassen. 

f) Das Kuratorium kann Aenderungen des Lehrplanes der Winterschule 

beschliehen, dieselben find schriftlich formulirt dem Vorstande des 

Centralvereins zur weiteren Veranlassung einzureichen und bediirfen 

der Genehmigung desselben, welcher dann die nachtragliche Geneh- 

migung der Generalversammlung einzuholen hat. 

g) Der Dirigent der Schule hat das Recht, soweit nicht Angelegen- 

heiten verhandelt werden, die ihn personlich betreffen, den Sitzungen 

des Kuratoriums mit berathender Stimme beizuwohnen. 

Daruber, ob eine Angelegenheit den Dirigenten der Schule 

personlich betrifft, entscheidet das Kuratorium. 

9. Die Oberaufsicht iiber die Winterschule wird vom Vorstande 

des Centralvereins ausgeubt, welcher in Bezug auf alle die Winterschule be- 

treffenden Angelegenheiten mit dem Kuratorium zu verhandeln und die be- 

ziigliche Korrespondenz an den Vorsitzenden des Kuratoriums zu richten hat. 

Dem Kuratorium steht gegen die Entscheidungen bezw. Anordnungen 

des Vorstnndes die Berufung an die Generalversammlung des Centralvereins 

frei. Eine solche Berufung ist dem Vorstande des Centralvereins zur 
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weitcren Veranlassung einzureichen. Ein direkter Verkehr zwischen dem Kura- 

torium und den einzelnen Zweigvereinen bezw. anderen Organen des Central- 

vcreins findet nicht statt. 

10. Durch die Uebemahme der Leitung der landwirthschaftlichen 

Wintcrschule wird an dem Verhaltnitz des landwirthschaftlichen Wander- 

lehrers zu dem Vorstande des Centralvereins nichts geandert. 

11. Den Mitgliedern des Centralvereins-Vvrstandes und des Kura- 

torinms, sowie dem Landesdirektor steht das Recht zu, den Unterrichts- 

stiinden in der Wintcrschule beizuwohnen. 

Auherordentliche, anherhalb der gewohnlichen Schulstunden und des 

Stnndenplanes vorzunehmende Prufungen find, wenn solche vom Vorstande 

des Centralvereins oder von dem Herrn Landesdirektor vorzunehmen beab- 

sichtigt werden, dem Vorsitzenden des Kuratoriums mindestens drei Tage 

vorher anzuzeigen. 

Jm letzteren Falle hat das Kuratorium den Centralvereins-Vorstand 

zu benachrichtigen. 

II. Lehrpkan. 

1. Vodenkunde, Ackerbau «nd Diiugerlehre. 

Die verschiedenen Bodenarten und deren Bearbeitung. Die Ent- 

wasserung des Bodens durch Graben und Furchen, die Verbesserung des 

Bodens durch Mergel, Moder- und andere Erdarten. Die Zusammensetzung, 

Behandlung und Verwendung des Stalldiingers und des Kompostes. 

Die Melioration des Bodens durch Drainage, die Behandlung und 

Pflege der Wiesen, die Kultur der Moore, die Tiefkultur. 

Zusammensetzung und Verwendung der kunstlichen Dungemittel. 

2. Allgemeine Pflanzenkunde. 

Der Bau und die Verrichtungen der Pflanze und ihrer Theile. Kennt- 

nih der einheimischen Kulturpslanzen, sowie der hier vorkommenden Unkrauter 

und Giftpslanzen. 

Die Krankheit der Klilturpflanzen und die den letzteren schadlichen 

Schmarotzer. 

Die Feinde und Freunde der Kulturpslanzen aus dem Thierreich. 

3. Lehre vom Anba»t der Kulturpflanzen. 

Dungung, Saat, Pflege und Ernte der Getreidearten und Futter- 

gewachse. 

Anbau der Hackfruchte und Handelsgewachse (Lein, Hvpfen) re., Be- 

haudlung und Bearbeitung der letzteren. Fruchtfolgen, 
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4. Lehre von bet Ziichtnng, Haltung nnb Fiitterung bet Hausthiere. 

Aufzucht, Haltung und Futterung der landwirthschaftlichm Hausthiere 
nach deren verschiedenen Nutzungszwecken. 

Spezielle Thierzuchtlehre. Die Zusammensetzung der Futtermittel 
nach ihren wichtigsten Nahrstoffen (Protein, Kohlehydrate, Fett). Anleitung 
zur Berechnnng des Futterbedarfs je nach Thiergattung, Alter und Nutzungs- 
zweck, unter Berucksichtigung des Nahrstoffverhaltnisses. Anleitung zur Be- 
rechnung des Werthes der Futtermittel im Verhaltnitz zum Kaufpreis der- 
selben durch Ermittelung des Werthes und Preises der Futterwertheinheit. 

5. Thietkunbe nnb Thietheilkunbe. 
Der Bau der landwirthschaftlichen Hausthiere. Die am haufigsten 

auftretenden Krankheiten und deren Erscheinungen. ' Behandlung der er- 
krankten Thiere — soweit dieselbe ohne Zuziehung eines Thierarztes erfolgen 
kann — bezw. bis zum Eintreffen eines solchen. Vorbeugungsinahregeln. 

Gesundheitspflege, Hufpflege und Hufbeschlag. Die Grundsatze der 
wichtigsten, vom Landwirthe zu beobachtenden Vorschriften der Seuchen- 
Gesetzgebung. 

6. Allgemeine Vetriebslehre. 
Vortheilhaste Benutzung des Anlage- und Betriebskapitals (Wirth- 

schafts-Systeme, Wirthschaftskosten, Betriebs- und Nutzungs-Jnventarium) 
landwirthschaftlich-technische Nebengewerbe (Behandlung und Verarbeitung 
der Milch in kleineren Wirthschaften, Ziegelfabrikation und Torfbereitung). 

7. Gerathe- nnb Maschinenkunbe. 
Die Acker- und Handgerathe fur Bodenbearbeitung und Ernte. 
Die Zusammensetzung und Handhabung der im kleineren landwirth¬ 

schaftlichen Betriebe anwendbaren landwirthschaftlichen Maschinen. 

8. Physik. 
Die allgemeinen Eigenschaften der festen und flussigen Korper. Gleich- 

gewicht und Bewegung derselben (Hebel, Nolle, Flaschenzug, Schwungrad 
Bruckenwaage — Wasserwaage, Libelle, Nivellir-Instrument, spezifisches Ge- 
wicht, Aerometer). 

Gleichgewicht und Bewegung luftformiger Korper (Druck der Lust: 
Saug- und Druckpumpe, Feuerspritze, Heber, Barometer, Ventilation). 
Warme, Licht, Elektricitat, Witterungslehre. 

9. Agtikultut-Chemie. 

Anorganische Chemie: Die Clemente und deren Verbiudungen, soweit 
dieselben fur den einfachen landwirthschaftlichen Betrieb von Bedeutung 
find und mit Rucksicht auf deren Vvrkvmmen in landwirthschaftlich nutz- 
briugcnden Stosfen (Snuerstoff, Wasscrstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor, 
Kalk, Kali, Magnesia). (Salpeter, Ammoniak, Phosphorsaure, Gyps, Aetzkalk.) 
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Organische Cheinie: Die Kohlehydrate, Protetnstoffe und Fette. 

Derm Bcdeutiing und Vorkommen in den Futtermitteln und thierischen Er- 

zengnissen. 

10. Einfiihrnng in die Formen des geschaftlichen Verkehrs. 
Dnrch diesen Unterricht sollen die jungen Leute in den Stand gesetzt 

werden, als kuuftige Konnnunalbeamte ihre schriftlichen Arbeiten selbststandig 

anfertigen zu konnen, Protokolle korrekt abzufassen, Berichte an vorgesetzte 

Bchorden zu erstatten und dergleichen mehr. 

1l. Landwirthschaftliche Buchfiihrung. 
Anleitung zu einer einfachen, klaren und ubersichtlichen Buchfiihrung, 

die ein moglichst zutreffendes Bild der ganzen Geschafts- und Vermogens- 

lage zu geben vermag. 

12. Gesetzeskunde. 
Kenntnih der fiir Mitglieder landlicher Gemeinden und die Beamten 

der letzteren wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverhaltnisse. 

Als Grundlage dient die vom Kreisrichter G. Hasford herausgegebene 

„Volksthumliche Darstcllung wichtiger Rechtsverhaltnisse im Geltungsbereich 

der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 und der Kreisordnung vom 

13. Dezember 1872." 

13. Deutsche Sprache. 
Lesen und Wiedergeben von Lesestucken, Wort- und Satzlehre, ortho- 

graphische und stilistische Uebungen, Anfertigung von Briefen und von Auf- 

satzen, vorzugsweise uber landwirthschaftliche Themata. Vortrage. 

14. Rechnen. 
Die Rechnungsarten des gewohnlichen Lebens auf landwirthschaftliche 

Verhaltnisse angewendet. Die Dezimalbruche, die Flachen- und Korperrechnung. 

Arithmetik. 

Die vier Species mit benannten Zahlen, die gemeinen und Dezimal¬ 

bruche, Regel de Tri. 

Zins-, Rabatt-, Gewinn-, Verlust- und Gesellschaftsrechnung. 

Geometric. 

Berechnung von Flachen und Kiirpern. 

15. Zeichnen. 
Die Lehre von den Linien, Winkeln, Flachen, Dreiecken, Vierecken und 

dem Kreise. Zeichnen nach Handzeichnungen. 

Aufnahme von Situationsplanen, sowie von Bauplanen einfacher 

landwirthschaftlicher Gebaude. Nivelliren und Feldmessen, Aufnahme von 

Gruudstucken in verjungtem Mahstabe. 
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III. H>ertheitungspkan 

der Unterrichts-Gegenstande auf die Lehrkrafte mit etatsmahiger Bestimmung 

der Stundenzahl in den Klassen. 

Wochentliche Anzahl 

der Stunden in 

Klasse I. Klasse II. 

I. Der Dirigent der Schule ertheilt Unterricht in: 

1. Bodenkunde, Ackerbau und Dungerlehre  

3. Lehre vom Anbau der Kulturpflanzen  

4. Lehre von der Zuchtung und Haltung der Hausthiere . . 

6. Allgemeine Betriebslehre   . 

7. Gerathe und Maschinenkunde  

10. Einfuhrung in die Formen des geschaftlichen Verkehrs . . 

11. Landwirthschaftliche Buchfuhrung  

2 
3 
3 
2 
1 

2 
1 

2 

3 

1 

Dirigent Sumrna 20 Stunden. 

II. Der standige Hilfslehrer ertheilt Unterricht in: 

2. Allgemeine Pflanzenkunde  

8. PHYsik   
9. Chemie  

10. Einfuhrung in die Formen des geschaftlichen Verkehrs . . 

13. Deutsche Sprache  

Standiger Hilfslehrer Summa 24 Stunden. 

2 
2 

4 

2 
1 
5 

2 
6 

III. Auherordentliche Hilfstrafte ertheilen Unterricht in: 

6. Thierkunde und Thierheilkunde (Thierarzt) ...... 

12. Gesetzeskunde (Burgermeister)  

14. Rechnen (sonstige Hilfslehrkrafte)  

15. Zeichnen (sonstige Hilfslehrkrafte)  

Auherordentliche Hilfslehrkrafte 
/ Summa 20 Stunden. 

In beiden Klassen Gesammt-Unterrichtsstunden: 
64 Stunden. 

2 
2 
4 

2 

2 
2 
4 

2 

32 32 

Fur die auherordentlichen Hilfskrafte werden pro Stunde 1 Mk. 60 Pf. 

etatsmatzig in Ansatz gebracht. Das gleiche Honorar wird dem Dirigenten 

und dem standigen Hilfslehrer autzer ihrem Gehalt gewahrt fur jede Unter- 

richtsstunde, welche ersterer mehr als 20, letzterer mehr als 24 in der 

Woche ertheilt. 

Wenn kein standiger Hilfslehrer angestellt wird, so find die fur den-- 

selben bezeichneten Lehrgegenstallde dllrch auherordentliche Lehrkrafte in ge- 

eigneter Weise zu besetzen. 
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Konlrol -Wertrags-Jormulare. 

a) Wv Diinger-Lonlrole. 

Wertrag 

zwischen dem Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralverein, vertreten 
durch seinen Vorstand, und der Firma N N, den Handel mit Dungemitteln 
betreffend. 

8 1. 
Die Firma bringt alle von ihr zum Verkauf gestellten Diinger- 

Fabrikate unter spezieller Angabe der in ihnen enthaltenen Pflanzennahr- 
stoffe in den Handel und stellt diese Dunger-Fabrikate unter Kontrole der 
landwirthschaftlichen Versuchsstation des Ostpreuhischeu landwirthschaftlichen 
Centralvereins. 

§ 2. 
Die Firma leistet ihren Abnehmern bei allen Dunger-Fabrikaten 

Garantie fur emeu bestimmten Minimalgehalt an denjenigen Pflanzennahr- 
stoffen, die fie vorwiegend enthalten fallen, unter Angabe des Preises fur 
jeden einzelnen dieser Pflanzennahrstoffe, sowie ferner: 

1. bei Superphosphaten unter Angabe der in Wasfer loslichen 
Phosphorsaure; 

2. bei aufgeschlossenem Knochenmehl unter Angabe der loslichen 
wie der unloslichen Phosphorsaure und des Gehalts an Stickstoff; 

3. bei Kali- oder Stickstoff-haltigen Superphosphaten unter Angabe 
des Gehalts an Phosphorsaure. Kali bezw. Stickstoff; 

4. bei Knochenmehl unter Angabe des Gesammtgehalts an Phos¬ 
phorsaure und Stickstoff; 

5. bei Kalisalzen unter Angabe des Gehalts an Kali als schwefel- 
saures Kali oder Chlorkalium; 

6. bei reinen Stickstoffdungern, wie schwefelsaures Ammoniak und 
Chilisalpeter unter Angabe des Gehalts an Stickstoff; 

7. bei allen gemischten Dungern, wie Poudrette und dergleichen 
unter Angabe insbesondere des Gehalts an Phosphorsaure, 
Kali und Stickstoff. 
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§ 3. 
Lager-Kontrole, das heiht Untersuchung der in den Fabriken oder 

Handlungen lagernden, fertigen und zum Verkauf gestellten Dungstoffe wird 
von Seiten der Versuchsstation nicht ausgeubt, dagegen ist die Versuchs- 
station verpflichtet, die von Landwirthen der Provinz Ostpreutzen aus diesen 
Handlungen oder Fabriken gekauftcn Dtingemittel, sobald mindestens 10 Ctr. 
eines Diingemittels angekauft wurden, und die Bezugsquelle zuverlahlich 
bezeichnet ist, unentgeltlich ohne Liquidation von Kosten zu untersuchen. 

8 4. 

Die Firma N. N. zahlt fur diese Leistung der Versuchsstation an die 
Central-Vereinskasse jahrlich einen vereinbarten Betrag. 

8 6. 
Der Firma NX steht auher dem in § 3 bezeichneten Anspruch das 

Recht zu, zur eigenen Information Analysen ihrer Fabrikate im Kosten- 
betrage bis zu Vs der Hohe des an den Centralverein zu zahlenden Beitrags 
zu verlangen; die daruber hinans entstehenden Kosten, welche nach dem von 
dem Kuratorium der Versuchsstation entworfenen Tarif berechnet werden, 
find besonders an die Versuchsstation zu verguten. Analysen von zur 
Fabrikatiou dienenden Rohmaterialien werden gleichfalls nach dem Tarij 
bezahlt. 

8 6. 

Der landwirthschaftliche Centralverein verpflichtet sich, die Preislisten 
nebst Angabe der Minimalgarantie in gedrangter Form alljahrlich zweimal 
in der „Land- und forstwirthschaftlichen Zeitung stir das nordostliche Deutsch¬ 
land" kostenfrei zn veroffentlichen, und find die Preislisten zu diesem Zweck 
in der ersten Woche des Januar und ersten Woche des Juli an die Ver¬ 
suchsstation einzuseuden. 

8 7. 
Jeder von der Versuchsstation bei den von den Kaufern eingesandten 

Proben gegen den garantirten Gehalt nachgewiesene Mindergehalt, wenn 
derselbe 

bei Stickstoff . . . 0,1 pCt. (im Pernguano 0,25 pCt.) 
bei Phosphorsaure . 0,25 - (im Thomasmehl 0,50 - ) 
bei Kali 0,50 - 

ubersteigt, wird dem Kaufer vergutet, und zwar bei einem die Latitude iiber- 
schreitenden Fehlbetrage wenn derselbe einschliehlich der Latitude 

bis zu 0,5 pCt. bei Stickstoff, 
bis zu 1,0 - bei Phosphorsaure, 
bis zu 2,0 - bei Phosphorsaure im Thomasmehl, 
bis zu 2,0 - bei Kali 

betragt, pro rata des ausbedungenen Preises ohne Berucksichtigung der 
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Latitude. Bci einem noch hoheren Fehlbetrage ist die Vergiitung xro rata, 
des dvppelten Preiscs, jedoch gleichfalls ohne Beriicksichtigung der Latitude 
zu lcisten. Eiue gegeuseitige Kompensation der Nahrstoffe, so dah das Plus 
des eiiien Nahrstoffs gegen das Minus eines anderen Nahrstoffs verrechnet 
wird, fiudet nicht statt. 

Nur bei Mischungen verschiedener Dungemittel tritt eiue gegeuseitige 
Kompensation der Nahrstoffe, und zwar dem Werthe nach, in solchen Fallen 
ein, in dcneu das Minns des einen Nahrstoffs nicht iiber 1h pCt. betragt. 

§ 8. 
Ergiebt sich nach wiederholter Untersuchung ein gegen den garantirten 

nachgewiesenen Mindergehalt an Stickstoff von 1 pCt., an Phosphorsaure 
von 3 pCt. oder Verfalschung mit werthlosen, bezw. minderwerthigen Sub- 
stanzen, so ist die Versuchsstation verpflichtet, dieses mit Bezeichnung der 
Firma in der Land- und forstwirthschaftlichen Zeitung zu veroffentlichen. 

.8 9- 

Dieses Uebereinkommen ist giltig fur drei Jahre und gilt jedesmal 
auf dieselbe Zeit prolongirt, wenn von keiner Seite */a Jahr vor Ablauf 
der dreijahrigen Frist gekundigt wird. 

Konigsberg in Pr  

Der Vorstand 
des Ostprenhischen landwirthschaftlichen Centralvereins. 

(Unterschrift der Firma.) 

d) Mr Mlker-Lontrole: 

Wertrag 

zwischen dem Ostprenhischen landwirthschaftlichen Centralverein, vertreten 
dnrch seinen Vorstand, und der Firma ids. Is. den Handel mit Futtermitteln 
betreffend. 

8 1. 
Die Firma N. N. verpflichtet sich von Futtermitteln nur reine 

und cichte Waare unter Vezeichnungen in den Handel zu bringen, welche 
iibcr die Natur und Beschaffenheit des betr. Futtermittels keinen Zweifel 
aufkommen lasscn; fie leistet ihren Abnehmern fiir diese Verpflichtung sowie 
fur einen bcstimmtcn, von ihr anzugebenden Gehalt an „ Protein, Fett und 
Kohlchydraten", und zwar fur jeden dieser Nahrstoffe getrennt, Garantie. 
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§ 2. 
Wird durch die von der landwirthschaftlichen Versuchsstation des 

Centralvereins angestellte Nachuntersuchung in der gelieferten Waare ein 

Deficit an genannten Nahrstoffen festgestellt, so berechnet sich die von 

Seiten der Firma dem Kaufer des Futtermittels zu gewahrende Entscha- 

digung nach der Zahl der fehlenden Futterwerth-Einheiten und nach dem 

fur dieselben aus dem Kaufpreise zu ermittelnden Geldwerthe. Ein Procent 

Protein soll mit 3, ein Procent Fett mit 2 Futterwerth-Einheiten und ein 

Procent der Kohlehydrate mit einer Futter-Einheit in Ansatz gebracht werden. 

Durch Multiplikativn des procentischen Proteingehaltes mit 3, des 

procentischen Fettgehaltes mit 2 und des Procentischen Gehaltes an Kohle- 

hydraten mit 1, sowie durch Summirung dieser drei Grohen, bei deren 

Berechnung man das eine Mat die garantirten, das andere Mat die bei 

der Analyse vorgefundenen Gehaltsprocente zu Grunde legt, erfahrt man 

die Zahl der Futterwerth-Einheiten, welche nach der Garantie vorhanden 

sein sollen, und die Zahl derjenigen, welche nach der Analyse wirklich vor¬ 

handen find. 

Je nach Abmachung konnen die Kohlehydrate unberucksichtigt bleiben, 

und nur Protein und Fett in Rechnung gezogen werden. 

Die Differenz zwischen den garantirten und ermittelten, Futterwerth- 

Einheiten entspricht der Zahl der fehlenden bezw. der im Ueberschufi vor- 

handenen Futterwerth-Einheiten. 

Sobald sich ein Mindergehalt an Futterwerth-Einheiten herausstellt, 

ermittelt man zunachst den Werth der Futter-Einheit in der Weise, day 

man den gezahlten Kaufpreis durch die garantirten Futterwerth-Einheiten 

dividirt und den so gefundenen Werth mit der Zahl der fehlenden Futter¬ 

werth-Einheiten multiplicirt. 

Ein Mehrgehalt an Fett darf aus einen gleichzeitig gefundenen 

Mindergehalt eines der anderen beiden Nahrstoffe nur bis zu 1 % seinem 

relativen Werth nach verrechnet werden. — Ein etwaiger weiterer Ueber- 

schufi wird den Kohlehydraten zugerechnet. — 

In solchen Fallen, in denen ein derartiger Minderwerth durch die 

hiesige Versuchsstation festgestellt wird, ist die Firma verpflichtet, dem Kaufer 

den festgestellten Minderwerth zu ersetzen, soweit nicht die Bestimmung des 

8 3 in Betracht kvmmt. 

8 3. 

Erweist sich die geliefcrte Waare als verdorben, oder ist die Be- 

schaficnheit der Waare in Fvlge von minderwerthigen oder schadlichen Bei- 

mengungen eine der Bezeichnung, unter welcher die Waare in den Handel 

gebracht Worden ist, nicht entsprechende, so hat der Verkaufer die Waare 

unter Tragung bezw. Vergutnng der Hin- nnd Ruckfracht zurnckzunehmen. 
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Hat bee Verkaufer hierbei mit doloser Absicht oder grober Fahrlassig- 
keit gehandelt, so behalt sich der Centralverein die Publieirung des Sach- 
verhalts unter Nennung der Firma vor. 

8 
Die aus der Garantieleistung fur den Kaufer der Waare sich er- 

gebenden Anspruche erlvschen: 
a) wenn dieselben nicht innerhalb 2 Wochen nach Empfang der 

Benachrichtigung uber das Resultat der Nachanalyse der betr. 
Firma gegenuber geltend gemacht werden; 

d) wenn die Auflieferung der an die hiesige Versuchsstation einzu- 
sendenden, nach folgender Vorschrift zu entnehmenden Durch¬ 
schnittsprobe aus die Post nicht innerhalb zweier Tage nach dem 
thatsachlichen Empfang erfolgt. 

Die Durchschnittsprobe ist in der Weise herzustellen, dah man bei 
pulverforinigen Futtermitteln aus der Mitte einer groheren Anzahl von 
Sacken (aus jedem 3. bis 5. Sack) handgrohe Proben, und bei solchen in 
Kuchenform nuhgrohe Stucke von einer grosien Anzahl und von verschie- 
denen Stellen den Kuchen entnimmt und von dieser sorgfaltig gemischten 
Durchschnittsprobe 1fa kg an die Versuchsstation in trocknen Gefahen 
ordnungsmasiig gut verpackt einsendet. 

Die Entnahme der Probe hat vor zwei Zeugen zu geschehen, welche 
den Antrag aus Nachuntersuchung der Waare mit zu unterschreiben haben. 

8 6. 
Die Firma zahlt jahrlich an die Kasse der Versuchs-Station fiir Aus- 

ubung der Controle einen vereinbarten Betrag. 

8 6. 
Die untersuchten Proben werden von der Versuchsstation drei Monate 

lang in wohlverschlossenen Gefahen aufbewahrt, so dah nur die wahrend 
dieser Frist eingehenden Reklamationen Beachtung finden konnen. 

8 7. 
Eine Controle der Waarenlager ist ausgeschlossen. 
Es steht der Firma frei, jederzeit bekannt zu machen, dah sie in Bezug 

aus die ihrerseits zu leistende Garantie der Aechtheit, Neinheit, sowie des 
Nahrstoffgehaltes an Protein, Fett und Kohlehydraten zu dem landwirth- 
schaftlichen Centralverein in einem festen Vertragsverhaltnih steht und die 
Untersuchungen der hiesigen landwirthschaftlichen Versuchsstation als mah- 
gebend auerkennt. 

Eine Vekanntmachung derjenigen Firmen, welche in einem solchen 
Vertragsverhaltuih zum Centralverein stehen, wird jahrlich einmal, im Laufe 
des Monats Oktober, in der Land- und forstwirthschaftlichen Zeitung und 
in der landwirthschaftlichen Dorfzeitung erlassen werden. 
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§ 8. 
Dieser Vertrag ist auf den Zeitraum von 1 Jahr geschlossen Worden 

und gilt von Jnhr zu Jahr auf den gleichen Zeitraum prolongirt, wenn 
derselbe nicht 6 Monate vor Ablauf des Jahres schriftlich gekiindigt wird. 

Konigsberg i. Pr.,  

Der Vorstand 
des Ostpreuhischeu landwirthschaftlichen Centralvereins. 

(Unterschrift der Firma.) 

e) Mr Zsinm-Lonkrole: 

' Werlrag 

zwischen dem Ostpreuhischeu landwirthschaftlichen Centralverein, vertreten durch 
seinen Vorstand, und der Firma N. N. den Handel mit Saatwaaren betreffend. 

§ I- 
Die Firma N. N. garantirt ihren Abnehmern achte und reine 

(d. h. thunlichst gereinigte) und in einem jedesmal bekannt zu machenden 
Procentsatze keimungsfahige Samereien, — Kleesamen seidefrei. Sie ver- 
pflichtet sich, ein etwaiges Deficit gegen den garantirten Minimalsatz der 
Keimkraft, falls dieses Deficit funs Procent uberschreitet, entweder pro rata 
baar zu ersetzen oder, nach Wahl des Kaufers, die Waare unter Tragung 
bezw. Vergutung der Hin- und Nuckfracht zuruckzunehmen. 

Wird durch die Nachuntersuchung in der gelieferten Waare ein Mehr 
von zwei Procent an fremden Bestandtheilen liber den angegebenen Gehalt 
oder 10 Cuscuta-Samen per Kilogramm vorgefunden, so ist die Handlung 
gleichfalls verpflichtet, die Waare unter Tragung bezw. Vergutung der Hin- 
und Ruckfracht zuruckzunehmen, oder, nach Wahl des Kaufers, bei einem 
Gehalt von 10 bis 20 Cuscuta-Samen per Kilogramm 5 bis 10 Procent 
des Kaufpreises baar zu vergiiten. 

8 2. 
Die Garantieleistung in dem vorstehend bezeichneten Umfcmge kann 

von der Firma nur beansprncht werden bei solchen Auftragen oder 
Geschafts-Abschlussen, wclche spatestens bis zum 20. Marz eines jeden 
Jahres erfvlgen. 

Bei spater eingchcnden Auftragen oder erfolgenden Geschafts-Abschlussen 
kann cine Garantie in Bezug auf Keimfahigkeit nur auf Grand eines in 
jedem Fallc ctwa zu trcffcndcn besondern llebercinkommens, und in Bezug 
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aitf „ Reinheit" mid „ Kleeseidefreiheit" uur bnrni in Anspruch genommeii 

U'crbcit, wemi ber Firma eine Frist von 8 Tagen zur Ausfuhrung bes 

Auftrages, bis znr erfolgten Ablabung ber Waare gcrechnet, gewahrt wirb. 

8 3. 

Die ans ber Garantieleistung si eh ergebenben Anspruche erloschen: 

1. In Bezng ans die Zurucknahme ber Waare, wenn ein solcher An- 

spruch voin Kciufer nicht innerhalb 14 Tagen, vom Empfang ber Waare 

an bis zu bem Tage ber Aufliefernng bes betr. Schreibens ans die Post 

gerechnet, geltenb gemacht wirb; 

2. in Bezng ans die baare Ersatzpslicht, ivenn die Aufgabe bes Durch- 

schnittsinusters ans die Post zur Nachuntersuchung an die Versuchsstation 

nicht innerhalb zweier Tage nach Empfang ber Waare erfolgt; 

3. in jebem Falle: 

a) wenn die Entiiahme und Versenbung ber Durchschnittsprobe 

nicht vor Zeugen und in ber Weise stattgefnnben hat, bah ans 

jebem ber die Saatware enthaltenben Sacke eine Einzelprobe ent- 

nommen und die Durchschnittsprobe burch Mischen bieser Einzel- 

proben hergestellt Worden ist; 

b) wenn die fragliche Saatwaare bereits verwendet Worden ist. 

Die Ergebnisse ber Felbkultur find nur fur die Aechtheit, nicht aber 

fair die Keimkraft, Reinheit oder Kleeseidefreiheit ber gelieferten Saatwaare 

mahgebenb. 

8 4. 
Die Untersuchung von Samereien in Bezng ans Aechtheit, Reinheit, 

Kleeseidefreiheit und Keimfahigkeit erfolgt ans Grunb von vor bem Verkauf 

bezw. nach Empfang ber Waare eingesenbeten Durchschnittsmnstern burch 

die hiesige lanbwirthschaftliche Versuchsstation. 

Die Resultate ber Untersuchung find fur beibe Theile mahgebenb. 

8 5. 
Die Firma N. N. hat fur die ber Versuchsstation ans biesem Ver- 

tragsverhaltnisse erwachsenbe Muhewaltung jahrlich an die Kasse berselben 

eine vereinbarte Sumine zu bezahlen. 

8 6. 

Die von ber Versuchsstation ber Firma mitgethcilten Ergebnisse ber 

Untersuchung ber eingeseiibeten Proben find nur zur Orieiitirung ber erstercn 

in Bezng arif die ihrerseits zu ubernehmenbe Garantie bestimnit und durfen 

in keinem Falle Kaufcrn gegenuber als Atteste verwendet werden. 

Eine Controle ber Waarenlager ist ausgeschlossen, nnb hat die Firma 

nicht das Rccht, belannt zu machen, bah sie miter „Controle ber hiesigen 

Versuchsstation" stcht. 
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Dagegcn steht es ber Firma frei, jeberzeit belannt zu machen, datz 
sie i» Bezug anf die ihrerieits zu leistenbe Garantie ber Aechtheit, Reinheit, 
Kleeseibefreiheit unb Keimfahigkeit zu bem lanbwirthschaftlichen Centralverein 
in einem festeu Bertragsverhaltnitz steht unb die Untersuchungen ber hiesigen 
lanbwirthschaftlichen Versuchsstation als maszgebeiib anerkennt. 

Derartige Bekanntmachnngen werbcn ferner unter Nennung ber Firma 
jahrlich zweimal wahrenb ber Fruhjahrs-Saat-Campagne burch ben Vorstanb 
bes Centralvereins 

in ber Land- unb forstwirthschaftlichen Zeitung 
- - Hartungschen Zeitung 
- - Ostpreutzischen Zeitung 

erlassen werben. 
8 7. 

Dieser Vertrag ist auf ben Zeitraum von 3 Jahren geschlossen warden 
unb gilt auf ben gleichen Zeitrauin pronlogirt, wenn berselbe nicht 1/2 Jahr 
vor Ablauf ber Kontraktzeit gekunbigt wirb. Zuwiberhanblungen eiues 
Theiles gegen biesen Vertrag berechtigeu ben anbercn Theil zur sofortigen 
Aufhebung des Vertragsverhaltnisses. 

Kiinigsberg in Pr.,  

Der Vorstand 
des Ostpreuhlschen lanbwirthschaftlichen Centralvereins. 

(Unterschrift der Firma.) 
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Kosten-Harif 
fur 

Anterfuchungen von Substanzen 
durch die 

Versuchs-Station des Ostpreuh. landwirthschaftlichen Centralvereins 
zu Konigsberg in Pr., Lange Reihe Nr. 3. 

A. Diingemittel. 

Bestimmnng des Gehaltes an: 
Knochenmehl. Fischguano, 

Fleischmehl, Hornmehl, 
Pern-Guano rc. . . Phosphorsaure 5,— Mk 

Stickstoff 5,— - 
Feuchtigkeit, Organischer Snbstanz, 

Kalkerde, Sand, Phosphorsaure und 
Stickstoff 13,50 - 

StickstofffreieSuperphos- 
phatea.Guano, Capro- 
lithen, Phosphaten, 
Knochentohle re. . . Feuchtigkeit 2,— - 

Loslicher Phosphorsaure .... 5,— - 
Zuruckgegangener Phosphorsaure. . 6,— - 
Unloslicher Phosphorsaure.... 5,— - 

Stickstvffhaltige Super¬ 
phosphate a. Knochen¬ 
mehl,Fischguano,Pern- 
Guano rc Loslicher Phosphorsaure und Stickstoff 10,— * 

Feuchtigkeit, loslicher und unloslicher 
Phosphorsaure nebst Stickstoff . 16,— - 

Kalihaltige Superphos¬ 
phate  Loslicher Phosphorsaure und Kali .10,— - 

Wie vorher und unloslicher Phos¬ 
phorsaure nebst Feuchtigkeit. . . 15,— - 

Wie vorher nebst Stickstoff. . . . 18,— - 
2* 
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Thomasphosphatmehl, 

Rohphosphate, Copro- 

lithen, Knochenkohle, 

Rohguano rc. . . . Phosphorsaure allein. . . . . . 6,—Mk. 

Citratlosliche Phosphorsaure . . . 6,— - 

Feinmehlbestimmung 2,— - 

Asche, Sand, Phosphorsaure u. Kohlen- 

saure (resp. Kalksalze) 12,— - 

Wie vorher und Thonerde nebst Eisen- 

oxyd 15,— - 

Blutmehl, Chilisalpeter, 

schwefelsaures Ammo- 

niak K Stickstoff allein 6,— - 

Stickstoff und Feuchtigkeit .... 7,50 - 

Stickstoff und der ubrigen Bestandtheile 15,— - 

Kalisalze Kali allein 6,— - 

Kali und Feuchtigkeit 7,50 - 

Vollstandige Analyse  20,00 - 

Stalldunger, Compost- 

erde, Asche von Holz, 

Tors 2C.: 

Grvhe der Probe 2—Feuchtigkeit 2,— - 
Feuchtigkeit, organischer Substanz und 

Asche (Mineralstoffe) 3,- - 

Kalk 3,— - 

Magnesia 3,— - 

Kali 6,- - 

Eisen und Thonerde 3,— - 

Phosphorsaure 5,— - 

Schwefelsaure 3,— - 

Stickstoff 5,- - 

Vollstandige Analyse 20,— - 

B. Vodenarten. 

Einzusendeude Menge 2—3 kg. 

Mcrgel, Kalksteine, Teich- Bestimmung des kohleusauren Kalkes 

schlamm, Moorerde?c. im Mcrgel   2,— Mk 

Analyse mit Rucksicht auf technische 

Brauchbarkeit (Ccment-Fabrikation 

rc.) .   9-18,— - 
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Bestimmung der werthvolleren in 
Sauren loslichen Pflanzennahrstoffe 
bis. . .    . 20— Mk. 

Mechanische Analyse (Schlammprobe) 10,— - 
Bestimmung des Humus, des Stick- 

stosfs, sowie sammtlicher in Sauren 
loslicher Mineralstoffe .... 30,— - 

Vollstandige chemische und mechanische 
Bodenanalyse 70,— - 

C. Vrennmaterialien. 
Die einzusendenden Mengen 2—3 kg. 

Bestimmung des Brenn- 
werthes von Brenn- 
materialien, Tors, Holz 
re Bestimmung der Feuchtigkeit, der Asche 

und der organischen Substanz. . 5,— Mk. 
Wie vorher, und des Kohlenstvff-, 

Wasserstoff- und Stickstosfgehaltes 15,— - 

v. Wasser. 
Zur Bestimmung einzelner Bestandtheile find 1—2 i, zur Bestimmung 

sammtlicher Bestandtheile 5—10 I erforderlich. 
Beurtheilung der Gute des Trinkwassers: 

Fluh-, Brunnen- und 
Drainwasser . . . Bestimmung d. Gesammt-Riickstandes, 

der organischen Substanzen und 
qualitative Prufuug auf Ammoniak, 
Salpetersaure K 6,— Mk. 

Einzelne Bestandtheile .... 3—9,— - 
Bestimmung des Abdampfruckstandes 

und des Hartegrades 7,50 - 
Vollstandige Analyse...... 45,— - 

E. Futterstoffe und Nahrungsmittel. 
Bon den trockenen Futterstvffen sind Va—1 kg und von den wasserreichen 
1—2 kZ erforderlich. Die genannteu Bcengen musseu von grotzeren Durch- 
schnittsyrvben entnommen sein, welche der Eiilseuder von dem grvhen Fntter- 
vorrathe selbst mvglichst exalt gezogcn hat. — Bei Kleien werden aus der 
Mitte ciner groszeren Anzahl Sacke Probcn genommen und innigst gemischt. 
Bei den Futtcrmitteln in Knchenform bricht man miygrosse Stucle von einer 

grotzen Anzahl Kuchen ab. 
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Oelkuchen, Kleien, Hen 
und ahnliche trockene 
Futterstoffe.... Bestimmimg des Aschengehaltes und 

der Reinheit 3,— Mk. 
Ermittelung des Fettgehaltes . . . 3,— - 
Protein 5,— - 
Protein, Fett, Asche und Feuchtigkeit 10,— - 
Wie vorher und Bestimmung der Holz- 

faser und der Kohlehydrate . . 15,— - 

Rubenruckslaude, Kar- 
toffeln, Schlempe und 
ahnliche wasserreiche 
Futtermittel . . . Hjer werden die Gebuhren wie fur die trockenen 

Futtermittel, jedoch mit einem Zuschlage von 
3 Mk. fur die Trockengewichtsbestimmung be- 
rechnet. 

BestimmuugderStarkeindenKartoffeln 
nach dem specifischen Gewicht . . 1,50 Mk. 

Starkebestimmung, gewichtsanalytisch. 6,— - 

Milch Fett, gewichtsanalytisch 3,— - 
Fettbestimmung nach Soxhlet. . . 1,50 - 
Trockensubstanz und Fett .... 6,— - 
Wie vorher und Eiweitzstoffe . . . 10,— - 
Vollstandige Analyse: Wasfer, Salze, 

Fett, Eiweitzstoffe und Milchzucker 15,— - 

Butter und Kase . . . Fett allein 3,-- - 
Wasfer, Fett und Salze .... 7,— - 
Wie vorher und Eiweihstofse . . . 12,— - 

Zuckerruben .... Bestimmung des Zucker- und des Nicht- 
zuckergehaltes 5,— - 

Zucker Bestimmung des Zuckers durch Po¬ 
larisation  3,— - 

Bestimmung der Feuchtigkeit, der Salze 
und des Zuckers durch Polarisation 
(Nendement) 7,— - 
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F. Samereien. 

Bestimmnng dcr Aechtheit   
- - Reinheit ohne Specification dcr fremden Be- 

standtheile: 
a) bei groheren Samen (Getreidearten, Hulsen- 

frnchte)  2,— - 
b) bei kleineren Samen 3,— - 

- Seidekornerzahl in einem Kilo 3,— - 
- Keimfahigkeit 3,— - 
- Reinheit uberhaupt und Keimfahigkeit (Gebrauchs- 

werth   6,— - 
- Anzahl Kvrner in einem Kilo 1,— - 

des specifischen Gewichts   3,— - 

G. Qualitative Nutersuchungen von Nahrungsmitteln und Gebrauchs- 
gegenstanden 

auf schadliche und fremde Beimischungen. 

Gegenstande der Untersuchung. Einzusendende Menge. 

Brod, Mehl, Butter, Kase . . 1/io kg . . . 1,50 Mk. 
Milch  V* 1 ■ • • • 1,50 - 
Essig  V* 1 • • • • 1,50 - 
Zucker  50 g . . . . 1,50 - 
Gewurze  20 g . . . . 2,- - 
Petroleum  v- i ... - 2- - 
Thee v. 30 g . . . . 2,- - 
Spielsachen  1 Stuck . . 2,- - 
Conditoreiwaaren  Vio kg . . . 2,- - 
Farben  1 Ehloffel voll 2,- - 
Topfglasur  1 Tops. . . 2- - 
Fruchtsafte  V* kg . . . 2,- - 
Kleiderstoffe, Tapeten re. . . . 74 Quadratmeter 3- - 
Bier  11.... 3,- - 
Cacao und Kaffee  50 g. . . . 3,- - 
Chokolade  74 kg . . . 3- - 
Weih- und Rothwein .... 1 Flasche . 3- -6,— - 

u. s. w. 

Fiir quantitative Bestimmnngen ist die Analogic der vbigen Scitze matzgebend. 
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Bestimmungcn nnd Vemerkungeu iiber die Venntzung der 

Versnchs-Station des Ostpreutz. landwirthschaftlichen Centralvereins 

zn Konigsberg in Pr. 

1. 

Das chemische Laboratorium der Versuchs-Station ist an allen Wochen- 

tngen von Morgens 8 bis Mittags 1 Uhr nnd Nachmittags von 3 bis 

6 Uhr fiir Jedermann geoffnet. 

2. 
Als Sprechstnnden ist die Zeit von KU/g bis 12ljt Uhr Mittags 

festgesetzt. 

3. 

Die behufs Untersuchung einznsendenden Proben mussen sorgfaltig 

genommene Dnrchschnittsproben sein, nnd muh die Verpackung der Probe 

fie vor auhercr Einwirkung vollkommen schiitzen. Substanzen, welche bei 

Lnfteinwirkung eine Verandernng erleiden konnten, z. B. durch Verlust oder 

auch durch Anfnahme von Wasser, werden am besten in Glasern oder auch 

in Blechbuchsen versandt. 

4. 

Kostenfrei werden alle eingesandten Dnngstoffe nntersncht, deren 

Nrsprnng aus einer nnter Kontrole der Station stehenden Diinger- 

fabrik resp. Dnngerhandlnng dnrch Einsendnng der Faktnra oder des 

Frachtbriefes nachgewiesen nnd der Ankanf von mindestens 10 Centner 

geschehen ist. 

6. 

Die Namen der unter Kontrole stehenden Dungerfabriken resp. Dunger- 

handlungen werden alljahrlich zweimal durch den Vorstand des Tentral- 

vereins in der Kvnigsberger Land- nnd svrstwirthschaftlichen Zeitnng ver- 

offentlicht nnd auch anf Wnnsch zn seder Zeit von der Versuchs-Station, 

nritgetheilt. 

6. 

Die Prvbenahme der Dungemittel muh so geschehen, dah aus 

mehreren Sacken oder Fassern nnd von verschiedenen Stellen in densclbeu 

gleiche Blengen von 1—2 kg genoinnien tverden; diese werden zur Er- 

langnng einer gnten Durchschnittsprvbe sorgfaltig zusamniengemischt, Kluinpen 

zerkleinert nnd vertheilt, uub von dicser Mischung ca. */% kg an die Versnchs- 

Station gesandt. Bei gleichmassig fcinen Pnlvern geniigt eine Quantitat 

von 1k kg. Die Verpackung der Probe inns; so sein, das; sie weder Fclichtig- 

keit verlieren, nvch solche anfnehmen kann. Znr Verpackung eignen sich 

Schtveinsblasen, recht gut gercinigte nnd trockeue Flaschen, welche aber dann 

Vor dem Zerbrechcn geschntzt werden mussen. 
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7. 

Die Probenahme ist bei Empfang der Waare in Gegenwart von 
2 Zengen vorznuehmen, welche den Antrag zur Untersuchung mit unter- 
schreiben und die Probcsendung an die Versuchs-Station eventuell auch 
versiegeln. 

8. 

Die Zusendnng der gut verpackten Probe geschieht am besten durch 
die Post und ist vollstandig zu frankircn. 

9. 

Wcr die Bestimmnngen sub 3, 4, 5 und 6 nicht beachtet, also die 
Prvbenahme nicht richtig ausfuhrt, eine zu kleine oder schlecht verpackte 
Probe einsendet und die Originalfaktura des Verkaufers oder deren Abschrift 
nicht mitschickt, hat die tarifmatzigeu Kosteu der Untersuchung zu bezahleu. 
Bei Mittheilung der Untersuchungsresultate wird die Rechnung oder Faktura 
des Verkaufers wieder zuriickgegeben. 

10. 

Jeder von der Versuchs-Station bei den von den Kaufern eingesendeten 
Proben gegen den garantirten Gehalt nachgewiesene Mindergehalt, wenn 
derselbe 

bei Stickstoff . . . 0,10 pCt. (im Peruguano 0,26 pCt.) 
- Phosphorsaure . 0,25 - (im Thomasmehl 0,50 - ) 
- Kali 0,50 - 

ubersteigt, wird dem Kaufer von den unter Kontrole stehenden Dunger- 
handlungen auf Grund der mit denselben abgeschlossenen Kvntrakte vergutet, 
und zwar bei einem die Latitude uberschreitenden Fehlbetrage, wenn derselbe 
einschliehlich der Latitude 

bis zu 0,5 pCt. bei Stickstoff, 
bis zu 1,0 - bei Phosphorsaure, 
bis zu 2,0 - bei Phosphorsaure im Thomasmehl, 
bis zu 2,0 - bei Kali 

betragt, pro rata des ausbedungenen Preises ohne Beriicksichtigung der 
Latitude. Bei einem noch hoheren Fehlbetrage ist die Vergutung pro rata 
des doppelten Preises, jedoch gleichfalls ohne Beriicksichtigung der Latitude 
zu leisten. Eine gegenseitige Kompensatiou der Nahrstoffe, so dah das 
Plus des eineu Nahrstvffs gegen das Minus eines anderen Nahrstoffs ver- 
rcchnet wird, findet nicht statt. 

Nur bei Mischnngeu verschiedener Dungemittel tritt eine gegenseitige 
Kompcnsation der Nahrstoffe, und zwar dem Werthe nach, in solchen 
Fallen ein, in dcnen das Minus des eineu Nahrstoffs nicht uber pCt. 
betragt. 
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11. 

Diingemittel von Handlungen, die der Dungerkontrole nicht unter- 
worfen find, werden nur gegen Erstattung der tarifmahigen Kosten von der 
Versuchs-Station untersncht. 

12. 

Die Analysen von Fntterstoffen werden mil der Halfte der tarif- 
maszigen Satze berechnet, wenn nachgewiesen wird, dah dieselben von einer 
im Vertragsverhaltnih zu dem Centralverein stehenden Handlung unter 
Garantie gekauft find. 

13. 
Der Mindergehalt an Futterwerth-Einheiten wird so vergiitet, das; 

man den gezahlten Kaufpreis durch die garantirten Futterwerth-Einheiten 
dividirt und den auf diese Weise gefnndenen Werth einer Futterwertheinheit 
mit der Zahl der fehlenden Futterwerth-Einheiten multiplicirt. 

Ein Mehrgehalt an Fett darf auf einen gleichzeitig gefnndenen Minder- 
gehalt eines der beiden anderen Nahrstoffe nur bis zu 1 pCt. seinem rela- 
tiven Werth nach verrechnet werden; ein etwaiger weiterer Ueberschus; wird 
den Kohlehydraten zugerechnet. 

Erweist sich die gelieferte Waare als verdorben, oder ist die Be- 
schaffenheit der Waare in Folge von minderwerthigen oder schcidlichen Bei- 
mengungen eine der Bezeichnung nicht entsprechende, so hat der Verkaufer 
die Waare unter Tragung der Hin- und Ruckfracht zuruckzunehmen. 

14. 

Die aus der Garantieleistnng fur den Kaufer der Waare sich er- 
gebenden Anspruche erloschen: 

a) wenn dieselben nicht iunerhalb 2 Wochen nach Empfang der 
Benachrichtigung uber das Resultat der Nachanalhse der betr. 
Firma gegenuber geltend gemacht werden; 

d) wenn die Anflieferung der an die hiesige Versuchs-Station ein- 
zusendcnden, nach folgender Vorschrift zil entnehmenden Durch- 
schnittsprobe auf die Post nicht innerhalb zweier Tage nach dem 
thatsachlichen Empfang erfolgt. 

Die Durchschnittsprobe ist in der Weise herzustellen, das; man bei 
pulverformigcn Futtermittetn aus der Mitte einer grvhereu Anzahl von 
Sacken (ans jedem 3. bis 5. Sack) handgrohe Proben, und bei solchen in 
Kuchenform nnhgrosze Stucke von einer grossen Anzahl und von vcrschiedenen 
Stellen den Kuchcn entnimmt und von dicscr sorgfaltig gemischten Durch- 
schnittsprvbe 1/‘z kg an die Versuchs-Station in trvcknen Gefahcn ordnuugs- 
mas;ig gut verpackt einsendet. 

Die Entnahme der Probe hat vor zwei Zcngen zu geschehen, welche 
den Antrag anf Nachnntersnchung der Waare mit zu unterschreiben haben. 



Anlage III. [27] 

15. 
Nachnntersuchungen vvn Samereien, in Bezug auf welche durch Ein- 

jeudnng der Faktnra der Nachweis gefiihrt wird, dah dieselben Vvn einer im 
Berttagsverhaltnijz zu bent Centralverein stehenden Handlung unter Garantie 
verkanft sind, werden fur die Kaufer zu den um 33Vs pCt. ermatzigten 
.'ovuvrarsatzen ausgefiihrt. 

16. 

Die in dent Bertragsverhaltnih zum Centralverein stehenden Firmen, 
welche jahrlich zweimal wahrend der Fruhjahrs-Saat-Campagne durch den 
Borstand des Centralvereins in der Land- nnd forstwirthschaftlichen Zeitung, 
in der Hartungschen Zeitung nnd in der Ostpreuhischen Zeitung veroffentlicht 
werden, garantiren ihren Abnehmern achte und reiue (d. h. thunlichst ge- 
reinigte) und in einein jedesmal bekannt zu machenden Prozentsatze keimungs- 
sahige Santereien, — Kleesamen seidefrei. Sie sind verpflichtet, ein etwaiges 
Deficit gegen den garantirten Minimalsatz der Keimkraft, falls dieses Deficit 
funf Prozent uberschreitet entweder pro rata, baar zu ersetzen vder, nach 
Wahl des Kaufers, die Waare unter Tragung bezw. Bergutung der Hiu- 
und Ruckfracht zuruckzunehmen. 

Wird durch die Nachuntersuchung in der gelieferten Waare ein mehr 
vvn 2 pCt. an fremden Bestandtheilen uber den angegebenen Gehalt vder 
10 Cuseuta-Samen per Kilvgramm vorgefunden, so sind die Handlungen 
gleichfalls verpflichtet, die Waare unter Tragung bezw. Bergutung der Hin- 
und Ruckfracht zuruckzunehmen, vder, nach Wahl des Kaufers, bet etttem 
Gehalt von 10 bis 20 Cuseuta-Samen per Kilvgramm 5 bis 10 pCt. des 
Kaufpreifes baar zu verguten. 

17. 
Die Garantieleistung in dem vorstehend bezeichneten Umfange kann 

von der Firma nur beansprucht werden bei solchen Auftragen vder Geschafts- 
Abschllisfen, welche spatesteus bis zum 20. Marz eiues jeden Jahres erfolgen. 

Bei spater erfolgenden Geschafts-Abschlussen kaun eine Garantie in 
Bezug auf Keimfahigkeit nur auf Grund eiues in jedem Falle etwa zu 
treffenden besouderen Uebereinkvmmens, und in Bezug auf „Neiuheit" 
und „Kleeseidefreiheit" nur dann in Anspruch genommen werden, wenn 
der Firma eine Frist von 8 Tagen zur Ausfiihrung des Auftrages, bis zur 
erfolgten Abladung der Waare gerechnet, gewahrt wird. 

18. 
Die ans der Garantieleistung sich ergebenden Anspriiche erloschen: 

1. in Bezug anf die Zurucknahme der Waare, wenn ein solcher 
Anspruch vom Kaufer nicht innerhalb 14 Tagen, vvm Empfang 
der Waare an bis zu dem Tage der Auflieferung des betr. 
Schreibens auf die Pvst gerechnet, geltend gemacht wird; 
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2. in Bezug auf die baare Ersatzpslicht, wenn die Ausgabe des 
Durchschuittsmusters auf die Post zur Nachuntersuchnng an die 
Versuchs-Station nicht innerhalb zweier Tage nach Empfang 
der Waare erfvlgt; 

3. in jcdein Falle: 
a) wenn die Entnnhme und Versendung der Durchschnittsprobe 

nicht vor Zeugen nnd in der Weise stattgefnnden hat, dah 
aus jcdem der die Saatwaare enthaltenden Sacke eine Einzel- 
probe entnommen und die Durchschnittsprobe durch Mischen 
dieser Einzelproben hergestellt Worden ist, 

b) wenn die fragliche Saatwaare bereits verwendet Worden ist. 

Die Ergebnisse der Fcldkultur find nur fur die Aechtheit, nicht aber fiir 
die Keimkraft, Reinheit vder Kleeseidefreiheit der gelieferten Saatwaare 
mahgebend. 

19. 

Zur Untersuchung von Samereien ist die Einsendung nachstehender 
Qnantitaten erforderlich: 

50 Gramm fiir kleine Samenarten: Grciser, Weitzklee, Sporgel rc. 
100 Gramm: von Linsen, Buchweizen, Runkeln, Lein, Rothklee 

(zur Untersuchung von Kleeseide) rc. 
250 Gramm fur Getreidesorten, Leguminosen rc. 

Nur wenn eine Bestimmnng des Volumengewichtes der Getreidearten 
vorgenommen werden soll, mussen etwa l1/2 kg der letzteren eingesendet 
werden. 

20. 

Eine Ermahigung der Tarifsatze um 50 pCt. tritt fur die- 
jenigen Mitglieder eiues landwirthschaftlichen Vereins ein, welcher an die 
Kasse der Verslichs-Station einen regelmatzigen Jahresbeitrag von 60 Mk. 
eutrichtet. Diese Vergunstiguug faint nur von solchen Vereius-Mitgliedern 
in Anspruch geuommen werden, welche die Laudwirthschaft praktisch aus- 
uben und weder Fabrikanten von Dunger- und Futtermitteln find, noch 
mit diesen Artikcln Handel treiben. Diejenigen landwirthschaftlichen Zweig- 
vereine, welche ihreu Mitgliederu einen derartigen Vortheil zuzuwenden 
wunschen, haben hieriiber eine Mittheilung an den Dirigeuten der Versuchs- 
Station gelangen zu lassen und bis zum 1. April eiues jeden Jahres mit 
dem Beitragc die Nainen der Mitglieder des Vereins dem Dirigeuten der 
Versuchs-Station initzutheileu, svwie demselbcu etwaige spatere Verandernngeu 
in der Mitgliederliste anzuzeigen. Von dieser Vergunstiguug haben bis jetzt 
naehstehcndc l8 landtvirthschaftlichc Vereine Gebranch geinacht: Aruau, 
Barteustcin, Domnau, Eichhoru, Pr. Ehlau I., Fischhausen, Fischhausen- 
Thierenbcrg, Gerdauen, Gilgcnburg, laudwirthschaftliche Gcscllschaft Heiligcn- 
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beil, Kvnigsberg, Labiau, Neuhausen, Osterode, Rastenbnrg, SchiPPenbeil, 

Schugstcn und Berein praktischer Landwirthe zu Zinten. 

21. 
Bei Mittheilung der Analyse wird der Betrag der Kosten, wenn 

derselbe nicht bei Einsendung der Probe schon entrichtet wurde, durch die 
Post erhoben. Auf Wunsch wird anch Kredit gewahrt, bei Ablauf des 

Kalenderjahres werden dann aber gleichfalls die noch ausstehenden Kosten- 

betrage per Postvorschuy eingezogen. 

22. 
Bei Einsendung von Materialien zur Untersuchung ist es erforderlich, 

genau anzugeben, worauf fich die Untersuchung derselben erstrecken soll, 
um die andernfalls Arbeit und Kosten verursachenden Ruckfragen zn ver- 

meiden. 

23. 

Fur Untersuchung von Substanzen, welche im Tarif nicht vorgesehen 

find, bestimmt der Vorstand der Versuchs-Station den Kostenbetrag nach 

Analogie der angegebenen Satze. 



[30] 

Anlage IT. 

Statuten 
des 

Ostpreuhischen Milchwirthschaftlichen Vereins. 

8 1. Zweck des Vereins ist Forderung der gemeinsamen Jnteressen 
seiner Mitglieder in Bezug auf Milchwirthschaft und Nindviehzucht. 

Der Sitz des Vereins ist Konigsberg. 

8 2. Der Verein wirkt zur Erreichung dieses Zweckes: 
a) buret) die Verhandlungen der Vereins-Versammlungen; 
b) dnrch die Anstellung eines Molkerei-Jnstruktors, welcher den 

Vereinsmitgliedern in alien, den Molkereibetrieb betresfenden 
Fragen Ausknnft und Rath zu ertheilen, auf die Verbesserung 
der Molkereiprodukte und deren bestmoglichste Verwerthung hin- 
zuwirken, die Einfuhrung einer rationellen Vuchfuhrung zu ver- 
allgemeinern, statistisches Material zu sammeln und die Einzel- 
erfahrungen zum Gemeingut aller Betheiligten zu machen, sowie 
bei der event. Einrichtung von Heerdbuchern, Stammregistern und 
anderen die Hebung der Milchwirthschaft oder der Nindviehzucht 
betresfenden Unternehmungen des Vereins mitzuwirken hat. 

Andere Mittel zur Erreichung der Vereinszwecke find nicht 
ausgeschlvssen. 

§ 3. Organe des Vereins find: 
a) der Vorstand, 
b) die Generalversnmnilnng. 

§ 4. Der Vorstand besteht ans einem Vorsitzenden, dcssen Stell- 
vertreter und funs Beisitzerir. 

Dem Vorstande bleibt es uberlassen, die Ausubnng einzelner Fnnktivnen 
mttcr seine Mitglieder zu verthcilcn. 
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Der Vorstand wird zuuachst a»f ein Jahr, alsdann jedoch fur den 
Zeitranm von drei Jahren von der Gcneralversammlnng gewahlt. 

Der Vorstand hat liber die Anstellung bezw. die Entlassnng, sowie 
nder die Art der Thatigkeit des Molkerei-Jnstruktors nnd etwaiger anderer 
Beamten des Vereins Beschlutz zu fassen, die Aufstellung des Etats nnd 
den RechnnngSabschlutz zn prufcn, bevor dieselben der Generalversammlung 
vorgclegt werden nnd die Tagesordnung fur die letztere festzusetzen. 

Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens drei Vorstands- 
mitgliedern beschlutzfahig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

Die beiden landwirthschaftlichen Centralvercine der Provinz haben das 
Recht, so lange fie den Milchwirthschaftlichen Verein snbventioniren, je eines 
dieser Vorstandsmitglieder zn erwahlen. 

Der Molkerei-Jnstruktor hat Sitz nnd berathende Stimme im Vorstande. 

§ 5. Die Generalversammlung findet mindestens jahrlich einmal statt. 
Ort nnd Zeit bestimmt der Vorstand. Die Einladung znr General¬ 
versammlung erfolgt durch Anschreiben an die einzelnen Mitglieder. 

Die Tagesordnung wird durch den Vorstand unter Berucksichtigung 
der etwa eingegangenen Wunsche der Mitglieder festgestellt. 

Der Vorstand ist verpflichtet, solche Antrage, welche von mindestens 
drei Mitgliedern eingebracht find, anf die Tagesordnung der Gcneral¬ 
versammlnng zu setzen, vorausgesetzt, datz dieselben so zeitig eingebracht 
werden, das; diese Antrage 14 Tage vor der Generalversammlung den Mit¬ 
gliedern des Vereins mit der Tagesordnung bekannt gemacht werden konnen. 

Ueber Antrage, welche nicht anf der Tagesordnung stehen, darf ein 
Beschlutz nicht gefatzt werden. 

8 6. Die Generalversammlung hat die alleinige Entscheidung, inso- 
fern es sich um Fortbestand, Neugestaltnng oder Auftosung des Vereins, 
nm dessen Vermogen, Kassen- nnd Rechnungswesen handelt. Sie nimmt 
den Geschafts- nnd Kassenbericht entgegen nnd entlastet den Rechnnngs- 
fuhrer, sowie den Vorstand anf Grund des Berichts einer aus zwei Mit¬ 
gliedern bestehenden, von der Generalversammlung zu wahlenden Rechnungs- 
Revisions-Kommission. 

§ 7. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch den Vorstand; 
dieselbe wird durch Ansstellung eines Verpflichtnngsscheines erworben, dem- 
gemiitz der Eintretende sich zu einer mindestens dreijcihrigen Beitragszahlung 
verpflichtet. — Der Wiedereintritt ausgeschiedener Mitglieder ist nur ge- 
stattet anf Beschlutz der Generalversammlnng unter Anerkennung der Be- 
rechtigung der Griinde, welche znm Austritt geflihrt haben. 
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§ 8. An Mitglieder-Veitragen zahlen: 
a) Besitzer bezw. Besitzerinnen von Viehheerden 10 Mk. jahrlich 

und autzerdem 50 Pf. pro Jahr fur jebe in ihrem Besitz be- 
findliche Kuh.*) 

d) Landwirthschaftliche Vereine, welche dadurch das Recht erhalten, 
sich in der Generalversammlung durch eine Stimme vertreten 
zn lassen, mindestens 30 Mk. jahrlich. 

o) Molkerei-Genossenschaften und Pachter von Mvlkereien 1 pro 
Mille von der Brntto-Einnahme des letztverflossenen Wirth- 
schaftsjahres; 

3) andere Mitglieder 10 Mk. jahrlich; 
e) auf Vorschlag des Vorstandes von der Generalversammlung zu 

ernennende Ehren- und technische Mitglieder — nichts. 

Die Beitrage find bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres zu ent- 
richten; Beitrage, welche bis zum 1. November nicht eiugegangen find 
werden nach vorheriger Erinnerung nach Mahgabe des vorjahrigen Beitrages 
nach dem 1. Dezember per Postauftrag vom Schatzmeister eingezogen. Mah- 
gebend fur die Beitragszahlung ist diejenige Zahl der Kuhe, welche am 
1. April eines jeden Jahres in der betreffenden Heerde gehalten werden. 

Austrittserklarungen aus dem Berein haben nur dann Giltigkeit, und 
entbinden von der Zahlungsverpflichtung fur das laufende Jahr nur dann, 
wenn dieselben bis spatestens den 1. April schriftlich bei dem Vorstande ein- 
gegangen find. 

Die Allgemeinen Bestimmungeu iiber die Benutzung des Molkerei- 
Jnstruktors lauten: ' 

Fur Benutzung des Jnstruktors zahlt jedes Mitglied an denselben 
bei rechtzeitiger vorheriger Anmeldung zu den ordentlichen Nundreisen, welche 
nach Bediirfnih etwa zwei- bis dreimal jahrlich stattfinden werden, ein 
Pauschquantum von 12 Mark fur jeden Besnch. 

Der Jnstrnktor ist von der nachsten Eisenbahn- bezw. Poststation 
oder von dem ohne eine derartige Verkehrsverbindung zunachst entfernten 
Aufenthaltsorte dessclben abznholen und dorthin wieder zuriick- bezw. weiter 
abzuschicken, sowie zu verpflegcn. 

*) Von bem statutenmaszigen Beitrage von 50 Pf. pro Kuh und Jahr kommen — 
ohne dasj eine Statutencinderung erfolgt wiire — auf Beschlns; der Generalversammlung 
seit 1884 nur 80 Pf. und seit 1890 nur 25 Pf. pro Kuh und Jahr zur Erhebnng. 
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Bci ausserordentlichen Rciseii haben die Jnteressenten die vollen Reise- 
kosten von Konigsberg bczw. von dem zeitigen Aufenthaltsort des Jnstruk- 
tvrS und dnhin zuruck, bcstehend im Ersatz des Eisenbahnfahrgeldes zweiter 
Klassc bezw. des Postgeldes, des Ab- und Znganges mit je 1 Mk. 50 Pf 
nnd 10 Nik. Diaten fur jeden Tag zu tragen. 

Der Niolkerei-Jnstruktor bars nnr Vereinsmitgliedern seinen Rath und 
seine Thatigkeit widmen. 

Landwirthschaftliche Vereiue, welche korporative Mitglieder des Milch- 
wirthschaftlichen Vereins sind, konnen den Besuch des Molkerei-Jnstruktors, 
soweit es dessen Zeit erlanbt, in ihren Sitzungen unter Gewahrung einer 
Reisckostcnentschadigung nach obigen Grundsatzen beanspruchen. — Die 
einzclnen Mitglieder dieser Vereine haben jedoch auf den Rath und die 
Thatigkeit des Molkerei-Jnstruktors nnr dann Anspruch, wenn dieselben 
gleichzeitig Mitglieder des Milchwirthschaftlichen Vereins sind. 
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Statuten der Molkerei-Schulen 
zu 

Warnikam vei Ludwigsort in Hstpr. und zu Karmilten kei 
Wowunden in Hstpr. (Eiscnbahnstation Gr. Raum). 

8 1- 

Die Molkereischulen bezwecken die praktische und theoretische Aus- 
bilduug junger Madchen im rationellen Molkereibetrieb, sodas; dieselben zur 
selbststandigen Leitung von Molkereien befahigt werden. 

§ 2. 

Die Zahl der Schulerinnen betragt in seder Schule sechs. Der Kursus 
ist einjahrig und beginnt in Warnikam am 1. Oktober, in Carmitten am 
1. April. Im Falle unerwarteter Vakanzen durfen Schuleriunen auch 
auherhalb der Termine aufgenommen werden, 

8 3. 

Bedingungen der Aufnahme find: 
1. eine grundliche elementare Schulbildung, 
2. Vollendnng,des achtzehnten Lebensjahres und kraftige Korper- 

konstitution, 
3. Nachweis tadelloser Fuhrung. 

Erwunscht find ferner einige Kenntnisse in der Praxis des Molkerei- 
wesens. 

Junge Madchen, welche die Schulen besuchen wollen, haben unter 
Nachweis der Erfiillung jener Bedingungen sich dem Molkcrei-Jnstruktor 
des Ostpreuh. Milchwirthschaftlichen Vereins, Herrn Otto in Konigsberg, 
5lvnigsstras;e 4ali, oder dein Herrn Rittergutsbesitzer Frank in Warnikam 
resp. dem Herrn Nittergntsbesitzer Schubert in Carmitten personlich vor- 
zustellen. 

Aus Ostpreuhen geburtige Madchen erhalten den Vorzng. 

8 4. . 

Unter spezicller Aufsicht und Anleitnng der Schul- und Molkerei- 
Vorsteherinnen erlernen die Schiilcrinncn das Mclkgeschaft, die Kalberanf- 
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zucht, belt Molkereibetrieb nach bem Centrifugalverfahren, ber Abkuhlungs- 

ntctljobc nub ben ber Milchbntterei, bie Butterbereitung sowie bie Fabri- 

fation verschiebener Kasesorten, werben zur Fiihriing genaner Molkerei-Ta- 

bellen angehalten unb fiiiben Gelegenheit, sieh Praktische Erfahrungen in 

Bezng ctitf Haltnng unb Fiitterung von Rinbvieh unb Schweinen zu sammeln. 

Der in ben Nochmittagsstnnben ertheilte theoretische Fachunterricht 

sncht ben Schiilerinnen ein moglichst eingehenbes Verstanbnih aller Vor- 

gauge in ber Praxis zu vermitteln unb erstreckt sich auf bie Kenntnitz nnb 

Behanblung ber Milch, auf bie Butter- unb Kasebereitnng unb gewahrt 

benselben einen Ueberblick uber bie verschiebenen Betriebsmethoben. Diesen 

Unterricht ertheilt zum Theil ber Molkerei-Jnstruktor bes Ostpreuh. Milch- 

wirthschaftlichen Vereins, zum Theil bie Vorsteherin ber Molkerei. Die 

Schulen unterstehen ber steten Aufsicht ebenbesselben sowie ber Oberaufsicht 

bes Kuratoriums. 

8 5. 

Die Schiilerinnen sinb verpflichtet, bas Melken ber Kiihe, bas Tranken 

ber Kiilber unb sammtliche im Molkereibetrieb vorkommenben Arbeiten aus- 

znfiihren. Es wirb verlangt, bah fie stets Eifer unb Fleih zeigen unb ben 

Anorbnungen ber Vorsteherin sowie ber Hausorbnnng ber Anstalten sich 

unbebingt fiigen. 

Unorbentliches unb ungesittetes Betragen werben event, mit Ausschluh 

ans ben Anstalten bestraft. 

Das Recht ber Entscheibung hieriiber steht ben betreffenben Schnl- 

inhabern unter Zustimmung bes Kuratoriums zu. In bem Falle verfcillt 

bas bereits gezahlte Honorar. Einen Anspruch auf Ruckerstattung bes 

Honorars ober eines Theils besselben haben Schiilerinnen, bie vox Beenbi- 

gung bes Jahreskursus bie Anstalten verlassen, nicht. 

8 6. 

Die Schiilerinnen zahlen ein Honorar von 50 Mark pro Jahr in 

halbjahrigen Raten pranumeranbo, sie erhalten bafiir freie Wohnung, 

Beleuchtung, Bekostigung, Wasche nnb Unterricht, haben aber fur Betten 

selbst zu sorgen. 

8 7- 

Am Jahresschluh finbet unter Leitung bes Schulkuratoriums eine 

Priifung statt, ber beizuwohnen auch ben Vereinsmitgliebern bas Recht zusteht. 

Beim Abgang wirb ben Schiilerinnen ein Zeugnih ausgestellt uber 

Betragen unb Fl^ch, praktische Leistungen, Buchfiihrung unb theoretische 

Fachkenntnisse. 

3* 



[36] 

Anlage YI. 

'Mestimmungen 
fitr ben Besuch ber mit ber Versuchsstation unb Lehranstalt fitr Molkereiwesen Derbitnbenen 

Mlollrerei-Schule fur manuliche Eleven 
in 

Kleinhof-Tapiau kei Uapian in Hstprenhen. 

Junge Manner, welche die Molkereischule besuchen wollen, haben sich 
bei dem Domanenpachter, Herrn Amtsrath Schrewe in Kleinhof-Tapiau bei 
Tapiau, Station der Ostbahn, anzumelden und Zeugnisse uber Leumund, 
genossene Schulbildung und praktische Thatigkeit von mindestens zweijahri- 
ger Dauer im Molkereifach vorzulegen. Fertigkeit im Lesen, Rechnen und 
Schreiben ist das mindeste, was gefordert werden muh. — Gesunde und 
kraftige Kvrperkonstitution wird vorausgesetzt, und sollen die Eleven beim 
Eintritt mindestens im 20. Lebensjahre stehen. 

Der Kursns in Kleinhof-Tapiau ist auf 6 Monate festgesetzt. Wah- 
rend dieser Zeit erhalten die Eleven seitens des Dirigenten der Versuchs¬ 
station taglich an den Wochentagen eine SGnde theoretischen Fachunterricht, 
der sich auf das gesammte Molkereigebiet erstreckt und auch das Wichtigste 
uber Viehhaltung und Futterungslehre umfaht. Ferner werden sie im che- 
mischen Laboratorium in der Ausfuhrung von Fettbestimmungen in Milch 
eingeiibt. 

Unter specieller Aufsicht des Molkereiverwalters erlernen die Eleven 
den Molkereibetrieb nach dem Centrifugalverfahren und der Abktihlungsme- 
thode, die Butterbereitnng sowie die Bereitung verschiedener Kase, werden an 
die Fuhrung von Molkereitabellen gewvhnt und finden Gelegenheit, sich prak¬ 
tische Erfahrungen in Bezng anf Haltnng und Futterung sowie Aufzucht 
von Rindvich und Schweinen zu sammeln. — Sie mnssen alle im Molke- 
reibetricbe vvrkvmmenden, ihnen iibertragenen Arbeiten ansfuhren und finden 
anf Wunsch Gelegenheit, das Mclkcn zu erlernen. 

Wohnung sowie Heizung, Belt und nolle Verpslegnng am Tisch des 
Molkereiverwalters erhalten die Eleven in Kleinhof-Tapiau und entrichten 
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hiersur sowic fur den gesaiumten Unterricht an Herrn Amtsrath Schrewe 
fur den ganzcn Kursus 200 Mark, von dencn 50 Mark bei der Anmeldung 
mid 150 Nkark beim Eiutritt zu zahlen find. Fur Reinignng der Leib- 
ivasche habcn die Eleven selbst zu svrgen. 

Die Aufsicht liber die Eleven wird durch die an der Schule thatigen 
Lchrer und den Mvlkereiverwaltcr gefuhrt. Die Ausubung der Disciplinar- 
ge>valt steht Herrn Amtsrath Schrewe zu. 

Bon den Zoglingen wird verlangt, dah fie sich unbedingt der Haus- 
orduung des Jnstituts mid alien ihnen ertheilten Anordnungen fugen, das; 
sie stets Fleitz und Eifer zeigen und ein gesittetes, anstandiges Benehmen 
beobachten. — Uubotmahigkeit oder unordentliches und ungesittetes Betragen 
kann mit Ansschluh aus der Mvlkereischule bestraft werden. In einem 
solchen Falle wird das deceits gezahlte Honorar nicht zurnckerstattet. — 
Einen Auspruch anf Ruckerstattung des Honorars oder eines Theiles dessel- 
ben haben Eleven, die vor Beendigung des Kursus die Anstalt verlassen, 
nicht. — Zur Entlassung eines Eleven vor Beendigung des Kursus ist die 
Zustimmung des Kuratorinms erforderlich, welche nur in besonders dring- 
lichen Fallen nachtraglich eingeholt werden kann. 

Am Schluh des Kursus findet unter Leitimg des Schulkuratvriums 
eiue Prufung statt. Beim Abgangc werden Zeugnisse ausgestellt, welche 
Noten uber Betragen, Fleih, Fahigkeiten, praktische Leistungen, Buchfuhrung 
und theoretische Fachkenntnisse enthalten. — Die Schule uutersteht der Ober- 
aufsicht eines von dem Ostpreuhischen Milchwirthschaftlichen Verein erwahl- 
ten Kuratorinms. 
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KtatuL 
des 

Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralvereins. 

I. Wesen uud Zweck des Centralvereins. 

8 i. 
Der Ostpreuhische landwirthschaftliche Centralverein bildet den Verband 

der landwirthschaftlichen Vereine, vorzugsweise des Regierungsbezirks Konigs- 

berg, welche gegenwartig dem Centralverein angehoren und in Zukunft in 

denselben aufgenommen werden. 

8 2. 
Der Centralverein besitzt auf Grund der Allerhochsten Ordre vom 

24. Mai 1874 die Rechte einer juristischen Person und hat semen Sitz in 

Konigsberg in Pr. 

8 3. 
Er hat die Beforderung der Landwirthschaft in alien ihren Zweigen, 

die Vertretung der landwirthschaftlichen Jnteressen und die Vereinigung der 

landwirthschaftlichen Vereine des Bezirks zum Zweck. 

8 4. 
Durch den Centralverein bars die Selbststandigkeit der einzelnen 

Vereine in keiner Weise beeintrachtigt werden. 

8 5. 
Die Organe des Centralvereins find der Vorstand und die General- 

Versammlung. 

II. Anfmihme «nd Ausscheiden der Zweigvereine. 

8 6. 
Jedcr Verein des Bezirks, welchcr die Forderung der Landwirtschaft 

im Allgemeincn, vder nach speziellen Richtungen hin znr Aufgabe hat, inns; 

auf seinen Antrag in den Centralverein aufgenomnicn werden, ivenn seine 

Statllten wit dencn des Centralvereins nicht im Widerspruch stehen. 
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Der AuStritt ails dem Centralverein steht jcdem Zweigverein fret. 
Die AnstrittSerklarnng imif; a&cv die ausdnickliche Verzichtlcistung auf alle 
Anrechte an das Eigenthnm des Centralvereins enthalten, und mutz der 
Beitrag fur das laufende Jahr an die Centralvereinskasse entrichtet sein. 

8 8. 

Der Ausschlns; eines Zweigvereins aus dem Centralverein kann un- 
beschadet der gcsctzlichen Bestimnuingen erfolgen, sobald der Zweigverein trotz 
erfvlgter Vlahnung seine statutcnniahigen Leistungen nicht erfiillt. 

8 9. 
Der Beschluh auf Ausschlichung eines Zweigvereins aus dem Central¬ 

verein mutz Vvil der Generalversammlung zwei Mal gleichlautend, in zwei 
anfeinander fvlgenden, mit mindestens dreimonatlichem Zwischenraume statt- 
gehabtcn Sitznngen gcfatzt sein. 

8 10. 

Ausgeschlossene Bereine verlieren alle Rechte an das Eigenthnm des 
Centralvereins. 

III. Pflichten der Zweigvereine. 

§11 
Jeder dem Centralverein angehorende und sich kunftig anfchlietzende 

Zweigverein hat fvlgende Verpflichtungen zu erfullen: 
a) dem Centralverein seine Statuten einzureichen und demselben von 

spater erfolgenden Statnten-Aenderungen Mittheilung zu machen; 
b) alljahrlich cine Vlitgliederliste nach dem Mitgliederbestande vvin 

1. Oktofter aufzustellen und dem Centralverein bis zum 15. Oktofter 
einzureichen. Dieselbe mus; enthalten: Namen und Wohnort eines 
jeden Mitglicdes, die Hiihe des Vvn demselben zum Centralverein 
zu zahleudeu Beitrages bezw. die Bezeichnung des Vereins, welcher 
fiir ein mehreren Vereinen angehorendes Mitglied den Beitrag zum 
Centralverein entrichtet. Anch miissen in derselben die Vorstands- 
mitglieder, die Deputirten zur General-Versammlung bezw. deren 
Stellvertreter und dasjenige Vorstandsmitglied, welches die Korre- 
spondenzen cmpfangt, ftesonders bezeichnet werden; 

o) dem Centralverein Anzcige von eingetretener Veranderung in Bezug 
auf die Deputirten zur Genernl-Versammlung zu machen. Die 
Bcrechtigung zur Theilnahme an der Gencral-Versammlung fur 
diesclben beginnt erst mit dem Eiugauge dicser Anzeige; 

d) rcgelmahig cinen Jahresftericht anfzustellen und dem Centralverein 
bis ultimo Dezember einzureichen; 
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e) alle ihm vom Centralverein zugehenden Vorlagen zu erledigen und 

i'ibcr die in dieser Beziehung stattgehabten Berathungen und ge- 

fafzten Beschlusse Bericht zu erstatten; 

1) dem Centratverein Mittheilung von bevorstehenden Unternehmungen, 

von interessanten Berathungen und Beschluhfassungen und von 

wichtigen Erfahrungen zu machen; 

g) an die Kasse des Ceutralvereins alljahrlich fur das laufende Jahr 

in den Akouaten Dktober oder November einen Beitrag nach 

folgenden Satzen einzuzahlen: fur jedes Mitglied, Welches 100 da 

oder mehr in Besitz oder Pacht hat, 5 Mk. — fur jedes sonstige 

Mitglied 2 Mk. 

§ 12. 
Fur Ehrenmitglieder der Zweigvereine wird kein Beitrag entrichtet. 

8 13. 
Fur Mitglieder, welche zwei oder mehreren Vereinen angehoren, wird 

der Beitrag zum Centralverein nur von einem Verein gezahlt. 

8 14. 

Die bis zum 1. Dezember nicht eingezahlten Beitrage der Zweigvereine 

werden durch den Centralvereins-Vorstaud, nach vorhergegangener Mahnung, 

in Hohe der vorjahrigen Zahlungspflicht, durch Postvorfchutz oder Post¬ 

mandat von den Rendanten der Vereine eingezogen. 

IY. Rechte der Zweigvereine. 

8 15. 
Jeder dem Centralverein angehorende Zweigverein, sofern derselbe 

funfzehn oder mehr Mitglieder zahlt, hat das Recht, sich in der General- 

Versammlung vertreten zu lassen und darf auf jede Vollzahl von funfzehn 

Mitgliederu einen aus der Zahl derselben zu wahlenden Deputirten bezw. 

Stellvertreter zur Generalversammlung entsenden. 

Kein Zweigverein darf jedoch durch mehr als vier Deputirte in der 

General-Bersammlung vertreten seiu. 

8 16. 
Der Vorstand des Ceutralvereins stellt die Mitgliederzahl der Zweig¬ 

vereine alljahrlich auf Grund der eingereichten Mitgliederlisten vom 1. Oktober 

fest und bestimmt die daraus sich ergebende Zahl der Deputirten fur jeden 

Berein. 

Kein Mitglied eines Vcreins darf mehr als exit Mat hierbei gezahlt 

werden, und zwar stets nur in demjenigen Verein, von tvelchem der Beitrag 

an den Centralverein fur dasselbe gezahlt wird. 
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§ 17. 
Die Zweigvereine erhalten am Schlusse jcdes Jahres Mittheilung 

dariiber, wie viel Depntirte zur GeneralVersammlnng sie im nachstfolgenden 
Jahre zu cntsenden haben. 

8 18. 

Vcreine, welche die Eiiireichung der Nlitgliederliste verabsnumen, gehen 
des Rechts der Vertretung in der General-Versammlung fiir das nachst- 
fvlgende Jahr bis zum Eingange der Mitgliederliste verlustig. 

8 19. 

Eine Aenderung der Zahl der Deputirten der einzelnen Zweigvereine 
ist im Lanfe des Jahres nicht statthaft. 

8 20. 
Die Berechtigung neu aufgenommener Zweigvereine zur Entsendung 

von Deputirten in die General-Versammlung beginnt erst ein Jahr nach er- 
folgter Aufnahme. 

8 21. 

Die Zweigvereine find berechtigt, an alien Unternehmungen des Cen- 
tralvereins Theil zu nehmen, konnen verlangen, datz die von ihnen gestellten 
Antrage vom Ceutralverein gepruft werden, und das; ihnen thunlichst, soweit 
die Mittel es gestatten, auch materielle Forderung ihrer als zweckmahig be- 
fundenen Unternehmungen zu Theil wird. 

V. Vorftand und Beamte. 

8 22. 
Der Vorstand des Centralvereins besteht aus dem Hauptvorsteher und 

dem General-Sekretar, als vortragendem Rath des Hauptvorstehers. 

8 23. 
Dem Vorstande liegt die Erledigung der laufenden Geschafte des 

Centralvereins und die Ausfuhrung der Beschlusse der General-Versamm¬ 
lung ob. Er leitet die Verwaltung der Institute, fiihrt die Aufsicht 
iiber die Beamten und unterzeichnet die Protvkolle und die sonstigen 
Schriftstucke. 

8 24. 
Der Vorstand vertritt den Centralverein nach Jnnen und nach Autzen. 

Urkunden und Rechtsgeschafte, welche den Centralverein gegen Dritte ver- 
pflichten sollen, desgleichen Vollmachten bedurfen jedoch der Unterschrift des 
Haliptvorstehers, des Gcneralsekretars und des Schatzmeisters. 

Diese drei find anch berechtigt, den Centralverein in solchen Ange- 
lcgenheiten, welche nach den Landesgesetzen die Beibringung einer Spezial- 
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Vollmacht erfordern, vhne Beibringung einer solchen zu vertreten. Jm 
Falle der Behinderling eines der drei Genannten tritt an Stelle des Be- 
hinderten der Stellvertreter des Hauptvorstehers mit gleichcr Befugnisz ein. 

8 25. 
Der Hauptvorsteher ist der erste Reprasentant des Centralvereins; er 

beruft, miter Mittheilung der Tagesordnung, die Generalversammlung und 
die Jahres-Versammlung der Mitglieder aller Zweigvereine, er fuhrt den 
Vorsitz in diesen Versammlungen nnd ernennt Referenten. 

Der Hauptvorsteher hat das Recht, den Sitzungen aller Kommissionen 
des Centralvereins mit berathcnder Stimme beizuwohnen. In den Sitzungen 
der Kommissionen, deren Mitglied der Hauptvorsteher ist, sowie in Kom- 
missionssitzungen, behufs Verwendung von Staatsgeldern, fiihrt derselbe den 
Vorsitz. In letzteren hat er die Theilnahme und Protokollfuhrung des 
Generalsekretars zu veranlassen. 

Der Hauptvorsteher hat das Recht, ausnahmsweise Betrage bis zu 
160 Mark autzer dem Etat anzuweisen, doch durfen derartige Bewilligungen 
nicht mehr als 600 Mark in einem Rechnuugsjahre betragen, auch ist der 
nachsten General-Versammlung von seder auf Grund dieser Bestimmung er- 
folgten Bewilligung Kenntuih zu geben. Der Hauptvorsteher wird von 
der General-Versammlung auf drei Jahre gewahlt, er bekleidet sein Amt 
als Ehrenamt. 

8 26. 
Der Stellvertreter des Hauptvorstehers tritt in die Fnnktion desselben, 

sobald dieser verhindert ist, sie auszuuben. Er wird von der General- 
Versammlung auf drei Jahre gewahlt und bekleidet sein Amt als Ehrenamt. 

8 27. 
Der Generalsekratar hat sein Amt nach Mahgabe dieses Statuts zu 

verwalten. Er hat sammtliche Korrespondenzen des Vorstandes und die 
Protvkolle der General-Versamrnlnng, sowie der Jahres-Versammlung der 
Mitglieder aller Zweigvereine — wobei er sich einer Schreibhulfe bedienen 
barf — zu fiihren, die vom Centralvcrein herallszugcbenden Drucksachen zu 
rcdigiren, die Vereinsbibliothck zn vertvalten, bei allen von dem Central- 
Verein ausgchenden Nnteruehniungeu pcrsonlich thatig zu sein und uber- 
hanpt die Zwecke des Centralvereins und der Zweigvereine durch seine 
Thatigkcit zn fvrdern. 

Der Generalsekretar hat das Recht, auch solchen Kommissionen, deren 
Mitglied er nicht ist, mit berathcnder Stimme beiznwohnen. 

Die llebernahme eines Nebcuamtcs bedarf der Gcnehmignng der 
Gcneralversainmluug. Der Generalsekretar tvird von der Generalversamm- 
lnng zuerst fiir eiucn Zeitranm bis zu drei Jahrcn gewahlt und ange- 
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ftcllt, mid bezieht ein von derselbcn festzusetzendes Gehalt. Nach dreijahriger 

Amtsdauer taint derselbe fiir eineit langeren Zeitraum angestellt werden. 

8 28. 

Der Schatzmeister verwaltet die Kasse des Vereins nach der ihm er- 

theilteu Kassen-Jnstruktion. Er haftet fur die Kasse und leistet Angesichts 

der vom Hauptvorstcher ertheilten Anweisungen Zahlung. Er ist zu jahr- 

lichcr Nechnungslegung, behufs Decharge-Ertheilung durch die General-Ver¬ 

sammlung, verpflichtet. Ueber etwa erforderliche Kautiotisbestellung beschlicht 

die General-Versammlung. Der Schatzmeister wird von letzterer auf drei 

Jahre gewahlt. 

8 29. 
Die Dirigenten und Assistenten der Institute, die Wanderlehrer und 

sonstigen Beamten des Centralvereins werden von der General-Versammlung 

gewahlt und angestellt; auch setzt die letztere die Hohe der Besoldung und 

die sonstigen Anstellungsbedingungen fest. 

VI. General-Versammlung. 

8 30. 
Die General-Versammlung besteht aus dem Hauptvorsteher, dem Stell- 

vertreter desselben, dem Generalsekretair, dem Schatzmeister und den Depu- 

tirten der Zweigvereine cfr. § 15. 

§ 31. 
Ehrenmitglieder des Centralvereins durfen der General-Versammlung 

mit berathender Stimme beiwohnen. 

8 32. 
Die General-Versammlung tritt nach Bedurfnist, mindestens drei Mal 

jahrlich in Konigsberg, zusammen. Jhre Einberufung must auf schriftlichen 

Antrag von 15 Mitgliedern innerhalb 4 Wochen erfolgen. 

8 33. 
Die Absendung der Einladnng zur General-Versammlung geschieht 

mtter Beifugung der Tagesordnung spatestens 10 Tage vor der betreffenden 

Sitzung an alle Mitglieder derselben. 

8 34. 
Die Gcneral-Versamntlung kann nur beschliehen, wcnn ein Mitglicd 

des Vvrstaudes und 20 audere Mitglieder auwescud stud. Cine Ausnahme 

hicrvon findet statt, Menu die Mitglieder der Geueral-Vcrsainmlnng zuin 

zweiteu Male zur Berathuug derselben Tagesordnung berufen, nicht in be- 

schluhfahiger Anzahl erschienen find. Bci der ztveiten Berufnng inns; auf 

diese Bestimiuung atiSdrucklich hingetviesen sein. 
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§ 35. 
Bci Nbwesenheit des Hauptvorstehcrs nnd seines Stellvertreters hat 

die General-Versammlnng cinen Vorsitzenden aus ihrer Mitte fur die betr. 
Sitznng zu erwahlen. 

8 36. 
Die General-Versammlnng kann uber nicht auf der Tagesordnung 

stchendc Gegenstande in Berathung treten nnd beschlietzen, wenn dieselben 
spatestens 5 Tage l>or der Sitznng im Vereinsorgan publicirt Worden find. 

8 37. 
Ueber nicht pnblicirte Antrage und Gegenstande kann die General- 

Versammlnng nur beschliehen, wenn kein Mitglied gegen die Berathung und 
Beschlnhfassung Widerspruch erhebt. 

8 38. 
Abgelehnte Antrage oder Antrage, welche gefatzte Beschlusse beseitigen, 

diirfen innerhalb der Frist eines Jahres nur dann wieder eingebracht wer- 
den, wenn dieselben von 50 Mitgliedern der General-Versammlnng unter- 
zeichnet find; eine Beschluhfassung liber dieselben ohnc vorherige Publikation 
ist aber unzulassig. 

8- 39. 
Die General-Versammlnng hat uber alle Angelegenheiten des Central- 

vereins zu berathen und zu beschlietzen, und ist die hochste Jnstanz des Cen- 
tralvereins; sie vollzieht slimmtliche vorzunehmende Wahlen der Vertreter 
des Centralvereins; sie entscheidet Differenzen und abweichende Meinungen 
innerhalb des Centralvereins-Vorstandes, zwischen diesem und den Zweig- 
vereinen und den Sektionen, sowie zwischen den Zweigvereinen unter sich; 
ihr steht die Verfugung uber das Vermogen und die sammtlichen Einnahmen 
des Centralvereins zu, soweit diese Statuten nichts anderes bestimmen. 

Jnsbesondere unterliegen der Beschluhfassung der General-Versamm- 
lung: 

a) administrative und technische Fragen, welche von der Konigl. Staats- 
Regierung, von Behorden und Korporationen, von den Zweigver¬ 
einen oder von anderen Vereincn dem Centralverein zur Begutach- 
tung zugegangen find. Schleunige derartige Angelegenheiten, welche 
vom Vorstande erledigt Worden sind, hat derselbe nachtraglich zur 
Kenntnih der nachsten General-Versammlnng zu bringen; 

d) der Etat fur das fvlgende Jahr; 
c) auszeretatsmaszige Bewilligungen von Vereinsgeldern, sowie Garan- 

tieleistnngen. Dieselben bcdlirfen, sobald sie den Betrag von 3000 
Marl ubersteigen, der Genehmignng der General-Versammlnng in 
zwei anfeinanderfolgenden Sitzungen; 
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d) die Decharge dcr Rechnungcn des verflossenen Jahres nach statt- 

gchabter Prufung durch eine hierzu von der General-Versammlnng 

erwiihlte Commission; 

e) die Erwerbnng und Verauhernng von Liegenschaften; 

f) Abandcrnng bestehender und Erlatz neuer Bestimmungen iiber Ge- 

schaftsorduung, Sektionen und Institute des Centralvereins; 

Z) Anfnahme und Ausschlutz von Zweigvereinen; 

h) die Genehmigung von Statnten-Aenderungen der Zweigvereine. 

i) Ernennung von Ehren-Mitglicdern und korrespondirenden Mit- 

gliedern. 

VII. Jahres-Versammlnng der Mitglieder aller Zweigvereine. 

8 40. 
Die Jahres-Versanimlung der Mitglieder aller Zweigvereine tritt in 

jedem Jahre wenigstens ein Mal in Konigsberg zusammen. Sie hat land- 

wirthschaftlich-technische und volkswirthschastliche Fragen zn berathen und 

iiber diesclben zu beschliehen, darf jedoch keine Beschliisse fassen, welche in 

die Kompetenz der General-Versammlung eingreifen. 

8 41. 
Jeder Zweigverein hat das Recht, Antriige und Fragen zur Jahres- 

Versammlung einzureichen. 

8 42. 
In Verbindung mit der Jahres-Versammlung der Mitglieder aller 

Zweigvereine finden Sektionssitzungen statt. 

8 43. 
Die Einladung zur I a h res -Versa m m l u n g wird unter Beisiigung der 

Tagesordnung direkt an die Mitglieder der Zweigvereine gesandt und im 

Vereins-Organ bekannt gemacht. 

HII. Abstimmnngen und Wahlen. 

8 44. 
Alle Abstimmungen werden durch absolute Majoritat entschieden; 

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Nur die Anwcsenden habeu das 

Recht zu stimmen. Namentliche Abstimmuug muss erfolgen, sobald dieselbe 

mindestens von zehn Anwcsenden beantragt wird. 

8 45. 
Alle Wahlen erfolgen mittelst Stimmzettcl nach absoluter Majoritiit. 

Auf jedem Stimmzettcl darf nur ein Name verzeichnet sein. 

Akklamationswahl ist zulassig, sobald kein Widerspruch erfolgt. 
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§ 46. 
Wenn bei der Wahl durch Stimmzettel im ersten Wahlgange sich keine 

absolute Stimmenmehrheit ergiebt, so kommen diejenigen zwei Personen, 

welche die meisten Stimmen erhalten haben, auf die engere Wahl. Haben 

mehr als zwei Personen die meisten und gleich viel Stimmen erhalten, so 

entscheidet das durch die Hand des Vorsitzenden zu ziehende Loos daruber, 

wer auf die engere Wahl zu bringen ist; in gleicher Weise erfolgt die Ent- 

scheidung, wenn auch die engere Wahl keine absolute Stimmenmehrheit 

eraiebt. 

8 47. 
Fiir jedes zu besetzende Amt wird das vorstehend angegebene Wahl- 

verfahren besonders vorgenommen. 

8 48. 
Vor Beginn der Wahlhandlung wird auf Vorschlag des Hanptvor- 

stehers ein aus drei Mitgliedern bestehender Wahlvorstand gebildet, derselbe 

leitet das Wahlverfahren und entscheidet liber die Gliltigkeit der Stimmzettel. 

IX. Statuten-Aenderuilg. 

8 49. 
Aenderungen dieser Statuten konnen nur vorgenommen werden, wenn 

solche von der General-Versammlung binnen Jahresfrist zwei Mal beschlvssen 

Worden find und vor dem letzten Beschlusse den Zweigvereinen zur Berathung 

und Ruckauherung vorgelegen haben. Fur diese Ruckauherung ist den 

Zweigvereinen eine Frist von drei Monaten zu gewahren. 

§ 50. 

Statuten-Aenderungen, welche das Domicil, den Zweck und die auhere 

Vertretung oder die Auflosung des Centralvereins zum Gegenstande haben, 

bedurfen der landesherrlichen Genehmigung, sonstige Statuten-Aenderungen 

derjenigen des Ober-Prasidenten hiesiger Provinz. 

Die Aunahme des vorstehendcn Statuts ist auf Antrag des Ver- 

waltungsraths, nach vorheriger Information der Zweigvereine, von der 

General-Versammlung am 19. Dezember 1885 beschlvssen Worden. 

Konigsberg in Pr., den 30. Dezember 1885. 

Der Vorstand des Ostprenhischen landwirthschastlichen Centralvereins. 

Alfieri, 

Hauptvorsteher. 

Kreiss, 

Generaljekretar. 
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IlterhSchster Grkab- 

Anf Jhren geineinschaftlichen Bericht vom 10. d. Mts. will Jch das 

in dcr Gencral-Versammlung des Oprentzischen laudwirthschaftlichen Central- 

vercins am 19. Dezember v. I. abgeanderte Statut des gedachten Bereins 

hiermit bestatigen. 

Berlin, den 19. Marz 1886. 

Wilhelm. 

An die Minister 

des Jnnern, fur Landwirthschaft, Domanen 

und Forsten und der Justiz. 

von pullkamel'. I_ueiu8. fniecjberg. 



[48J 

Anlaqe Till. 

Statuten 
des 

Landwirthschaftlichen Vereins zu  

Der „Landwirthschaftliche Verein zu " hat durch 

Beschluh vom heutigen Tage seine Statuten in nachstehender Weise fest- 

gestellt. 

8 i. 
Zweck des Vereins ist die Forderung und Hebung der Landwirth- 

schaft in allen ihren Zweigen und die Wahrnehmung der landwirthschaft¬ 

lichen Jnteressen. 

Dieser Zweck wird im Anschlntz an die Bestrebuugen des Ostpreuhi- 

schen landwirthschaftlichen Centralvereins durch Besprechung landwirthschaft- 

licher Fragen und gegenseitige Belehrung in Vereins - Versammlungen, 

durch gemeinschaftliche Unternehmungen wirthschaftlicher Art, durch Ver- 

breitung nutzlicher Schriften und auf andere geeigncte Weise zu erreichen 

gesucht. 

8 2. 
Der landwirthschaftliche Verein zu schlieht 

sich als Zweigverein dem Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralverein 

in Konigsberg an. 

8 3. 

Der Verein nimmt nicht allein praltische Landwirthe als Mitglieder 

auf, sondern auch solche Manner, die sich uberhaupt fur Landwirthschaft 

interessiren und durch ihre Keuntnisse dem landwirthschaftlichen Gewerbe 

forderlich sein konnen. 

8 4. 
Zur Anfnahme neuer Mitglieder ist erforderlich, dah sie von einem 

Mitgliede in Vvrschlag gebracht werden, und bei dem fur die nachstfolgende 

Versammluug anzusetzenden Ballotemcnt die absolute Majoritat sich fur die 

Anfnahme entscheidet. Das vorschlagende Mitglied hat zugleich uber die 

Verhaltnisse des Aufzuuchmendcn Auskunft zu gcbeu. 
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§ 5. 
Sollte anf Ausschliejznng eines Mitgliedes angetragen werden, so ist 

ein solcher Antrag zunachst in einer Sitzung zur Kenntnih der Bereinsmit- 
gliedcr zu bringen und erst in der dawns folgenden Sitznng uber denselben 
abzustimmen. 

Znr Gultigkcit eines Beschluhes, betreffend den Ausschluh eines Mit¬ 
gliedes, ist cine Majoritat von mindestens Drei Viertel der anwesenden 
Stimmen erforderlich. 

8 6. 

Die Versammlungen des Vereins, deren mindestens . . . jahrlich ab- 
gehalten werden, finden in der Regel in den Monaten am ... . 
in der Vollmond-Woche statt und beginnen jedes Mal .... Uhr . . . . 
mittags. 

8 7. 
Die Beschlusse der anwesenden Mitglieder sind anch fur die nicht an¬ 

wesenden bindend. 

8 8. 

Ueber Erganzungen und Abanderungen der Statuten kann nur dann 
ein giiltiger Beschlutz gefatzt werden, wenn der betreffende Antrag schriftlich 
gestellt und von mindestens .... Mitgliedern unterzeichnet Worden ist, so- 
wie, nachdem derselbe auf einer fruheren Bersammlung znr Kenntnis; der 
Vereinsmitglieder gebracht Worden ist. — Bei Einberufung derjenigen Ver- 
sammlung, in welcher iiber einen Antrag auf Statutenanderung oder -Er- 
ganzung Beschlutz gefaht werden soll, muh derselbe vom Borstande auf die 
Tagesordnung gesetzt und die letztere den Mitgliedern gleichzeitig mit der 
Einladung zur Sitzung event, per Postkarte zugeschickt werden. 

8 9. 
Ein Antrag auf Auflosung des Vereins ist in gleicher Weise zu be- 

handeln, wie ein Antrag auf Statutenanderung; jedoch hat ein Beschluh, 
den Verein anfzulosen, nur dann Giiltigkeit, wenn derselbe mit zwei Drittel 
Majoritat der anwesenden Mitglieder gefaht wird. 

Jm Falle der Auflosung darf das etwa angesammelte Vereinsvermogen 
nicht unter die Mitglieder vertheilt werden, dasselbe fallt vielmehr dem Ost- 
preuhischen landwirthschnftlichen Ceirtralvercin zu, dessen Generalversammlung 
uber die Verwendung des etwa vorhandenen Vermogens zu gemeinnutzigen 
Zwecken Beschlnh fasjt. 

8 10. 
Der Verein wahlt fur die jedesmalige Dauer von drei Jahren einen 

Vvrstand, der aus einem Vorsteher, einem Schriftfiihrer und einem Schatz- 
meister bcsteht. 

i 
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Zugleich wird je ein Stellvertreter fur den Vorsteher u»d fur den 
Schriftfuhrer gewahlt. 

Ferner wahlt die Generalversammlung den bezw. die Deputirten und 
deren Stellvertreter zur Generalversammlung des Centralvereins. zur Sektion 
fur Pferdezucht, sowie zu anderen Korporationen, in welchen der Verein ein 
Vertretungsrecht auszunben befugt ist. 

Die Wahlen erfolgen in der ersten Versammlung des Kaleuderjahres 
durch Zettel mit absoluter Stimmenmehrheit. Bei Gteichheit der Stimmen 
entscheidet das Loos, welches durch den Vorsitzenden gezogen wird. 

8 11. 
Der Vorsteher vertritt den Verein nach auhen und nach innen, ihm 

liegt die Leitung der Versammlungen, die Erledigung der Geschafte, die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in den Versammlungen, sowie die Gorge 
fur Ausfuhrung der Vereinsbeschlusfe ob. 

Wenn bei Abstimmungen (mit Ausschluh des Falls § 10) Gleichheit 
der Stimmen stattfindet, so giebt die seinige den Ausschlag. 

8 12- 

Der Schriftfuhrer nimmt in der Versammlung die Verhandlung in 
ein Protokoll auf und legt dasselbe bei Eroffnung der nachsten Versamm¬ 
lung zur etwaigen Berichtigung oder Vervollstandigung vor. Das Protokoll 
wird dann von dem Vorsitzenden und dem Schriftfuhrer unterzeichnet. 

Der Schriftfuhrer erledigt ferner nach Anweisung des Vorstehers 
die Korrespondenz, insoweit sich der Letztere deren Erledigung nicht selbst 
vorbehalt. 

8 13. 
Der Schatzmeister fiihrt auher den Kassengeschaften die Liste der 

Vereinsmitglieder und legt in der jedesmaligen ersten Versammlung 
des beginnenden Jahres Rechnung fiber die Kassen-Verwaltung des ver- 
gangenen. 

8 14. 
Als ordentlicher Jahresbeitrag eines jeden Mitgliedes find . . . Mk. 

von denjenigen, welche fiber 100 Hektar in Besitz oder Pacht haben, von 
den ubrigen dagegen . . . Mk. zu bezahlen. 

Der Beitrag wird ^rusuuuasi'g.uZo gezahlt. Sollte derselbe bis zum 
1. Februar nicht eingehen, so ist der Beitrag vom Schatzmeister durch Post- 
vorschnh einzuziehen. 

8 15. 
Dicse Beitrage, sowie andere antzergewohnlich vorkommende Einnahmen 

bilden die Bereinskasse. Aus dicser werden zuvorderst die zum Bestehen 
des Vereins erforderlichen Ausgnben, ferner die an den Centralverein zu 
cntrichteuden Beitrage — zur Zeit 5 Mk. fur Mitglieder, welche liber 
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100 Hcktar bewirthschaften, bezw. 2 Mk. fur andere Mitglieder — und 

endlich diejenigen Ausgaben bestritten, die zu besonderen landwirthschaftlichen 

Zwecken beschlossen werden. 

8 16. 

Jcdes Bcitglied, welches aus dem Verein zu treten Willens ist, hat 

die Berpflichtung, seinen Austritt vier. Wochen vor Ablauf des Kalender- 

jahres dem Schatzmeister anzuzeigen, widrigenfalls dasselbe dem Verein noch 

fiir den ganzen Beitrag des nachsten Jahres verhaftet bleibt. 

 , den 18 . . 

Dev Vereins - Vorstand. 

4* 
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Anlage IX. 

Geschasts- Ordnung 
fur die 

Sektionen des Ostpr. landwirthschaftl. Centralvereins. 

1. Jm Jnteresse einer besser organisirten Arbeitstheilung des land- 

wirthschaftlichen Vereinslebens haben sich fur die bedeutendsten Richtungen 

der Vereinsthatigkeit durch freiwilligen Beitritt von Mitgliedern des Central¬ 

vereins Sektionen gebildet; zur Zeit bestehen im Centralvereinsbezirk je eine 

Sektion fur: 

I. Ackerbau; 

II. Milchwirthschaft; 

III. Pferdezucht; 

IV. Bieh-, Schaf- und Schweinezncht; 

V. Bolkswirthschaft; 

VI. Brennereiwesen. 

2. Die Theilung und Auslosung oder Verbindung bestehender oder 

die Bildung never Sektionen kann jederzeit durch die Generalversammlung 

veranlatzt oder genehmigt werden. 

Die Sektion fiir Pferdezucht wird aus Delegirten der Vereine des 

Centralvereinsbezirks und aus Mitgliedern des Centralvereins derart ge- 

bildet, das; jeder Verein einen Delegirten und Stellvertreter zu wahlen hat, 

so dasz bei Abstimmungen jeder Berein durch eine Stimme vertreten ist. — 

Antrage zu stellen, bez. Bortrage zu halten, soll jedem Mitgliede des Cen¬ 

tralvereins freistehen. 

Die Borsitzenden der Pramiirnngs-Koinmissiouen fur Pferdezucht- 

Material, der Landstallmeister von Trakehnen und die Gestutsdirektoren 

von Jnsterlmrg und Nastenburg haben Sitz und Stimme in der Sektion 

fur Pferdezucht. 

3. Die Sektionen bildcn freie permauente Kommissiouen mit vorher 

generaliter bcstimmtem Berathungskrcis; sic veraudern und beeinflussen in 

keiuer Weise die Stclluug oder die Bcfuguisse des Centralvereins-Vor- 
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standcs mid dcr Generalversainmlung. Den Sektivnen als solchen steht 
nicht das Recht zu, mit Behvrden und Korporationen direkt zu verkehren, 
sowie offentliche Kmidgebmigen zu veranlassen, vielmehr find alle derartige 
Sektionsbeschliisse in Form von Antragen an den Vorstand des Central- 
vereins zu richten und von diesem der Beschluffnahme der Generalversamm- 
lnng zu nnterbreiten. 

4. Jede Sektion wahlt in der unmittelbar vor der ordentlichen Jahres- 
versaimnlung des Centralvereins stattfindenden Sitzung den Borsitzenden, 
semen Stellvertreter und den Schriftfuhrer auf ein Jahr durch Zettelwahl 
nach absoluter Stimmenmehrheit, und hat daruber an den Vorstand des 
Centralvereins Mittheilung zu machen. 

5. Der Vorstand des Centralvereins verweist nach Ermessen Vorlagen 
von Wichtigkeit an die betresfenden Sektivnen zur Begutachtung, ist jedoch 
in seinen Entschlussen von diesem Gutachten unabhangig und nur der Gene- 
ralversammlung verantwortlich. Das etwa erforderliche Material hat sich 
der Sektionsdirektor von dem Centralvereinsvorstande, den Vorstcinden der 
landwirthschaftlichen Zweigvereine des Verbandes, welche dasselbe so viel wie 
moglich zu liefern verbunden sind — resp. von den Mitgliedern seiner Sek¬ 
tion u. s. w. selbst zu beschaffen. Das Gutachten ist schriftlich und in enter 
fur die Veroffentlichung brauchbaren Form zu erstatten. 

6. Die Sektivnen resp. die Direktoren derselben ubernehmen aber auch 
die Aufgabe, in ihnen wichtig scheinenden, die Sektion beruhrenden Ange- 
legenheiten durch Antrage bei dem Vorstande des Centralvereins (nicht bei 
der Generalversammlung) die Initiative zu ergreifen, Denkschriften, Prome- 
moria und Petitivnen, welche die Sektivnen beschlossen, auszuarbeiten, und 
dem Vorstande des Centralvereins zur weiteren statutenmahigen Behandlung 
vorzulegen. 

7. Die Sektionsdirektoren durfen Sitzungen ihrer Sektivnen anbe- 
ranmen, so oft es ihnen erforderlich scheint; sie mussen sich jedoch in Be- 
treff des Versammlungsorts und Termins, wie auch der Tagesordnung 
vorher mit dem Vorstande des Centralvereins verstandigen; in jedem Falle 
findcn Sektionssitzungen am Tage unmittelbar vor der ordentlichen Jahres- 
vcrsammlung des Centralvereins statt. Die Protokvlle der Sitzungen, 
wenigstens der hauptsachlichste Jnhalt derselben, ftitb rechtzeitig dem Cen¬ 
tralvereinsvorstande in einer fiir die Veroffentlichung gceigneten Form mit- 
zutheilen. 

8. Cine Verpflichtung des Centralvereinsvorstandes, dicse Veroffent¬ 
lichung zu bewirken, ffndct nicht statt. 

9. Jcder Zweigvercin hat das Recht, zn verlangen, das; cine von ihm 
ausgehende Vorlage der betresfenden Sektion zur Erorterung vorgelcgt 
werde; jedoch ist dieses Verlangen anszudrncken. 
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10. Die Einladnng zu den Sektionssitzungen nebst Angabe der Tages- 
ordnnng erfolgt gratis durch das Vereinsorgan. Das Sitzungslokal wird 
der Vorstand des Centralvereins kostenfrei anweisen. Kosten, welche sonst 
den Sektionen erwachsen, haben diese selbst zu tragen; dieselben durfen nur 
ansnahmsweise durch Beschlutz der Generalversammlung aus der Central- 
vereinskasse ersetzt werden. 

11. Die Geschaftsvrdnung kann jederzeit von der Generalversammlung 
abgeandert werden. 

Die Sektionen haben das Recht, ihre innern Angelegenheiten selbst- 
standig zu ordnen, also auch ihre Geschaftsvrdnung selbst festzustellen. 
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Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben des Ostpreuhischen landwirth- 
vom 1. April 1893 

E i ii it a h m e. 
Bezeichnung 

der korrespon- 
direnden 

An Pro 1893/94 kaben Etats-Ansatze 
Bestanden 

tvurden 
betragen Mitkin 

aus dem 
Borjahre 

uber- 
die Staats- 

beihilfen 

die etcjenen 
Einnahmen 

des 

waren 
im Ganzen 
disponibel cs K 

S3* nommen. Vereins 

JV. 4 JO 4 M 4 M 4 

1. Fur Zwecke der Pferdezucht. 

6 347 90 12 000 — — — 18 347 90 II 2 e Zur Pramiirung von Pferden ... . 

2. Fur Zwecke der Zucht sammtlicher 
ubrigen der Landwirthschaft dienst- 

II 
baren Thiergattungen und des 

2 f Molkereiwesens. 
— — 28 150 — — — 28150 — a) Fur Zwecke der Rindviehzucht. . 

b) Versuchs-Molkerei in Kleinhof. . 
c) Milchwirthsch aftlicher Verein . . 
(I) Zur Forderung der Bienenzucht . 

— — 28 150 — - 28150 — 

II 3. WissenschaftlicheUnternehmungen. 

— — 5 000 — 15 962 — 20962 — 
1 
2 bf 

a) Die agrikulturchem. Versuchsstation 

— — 9 000 — — — 9 000 — b) Zu Anbauversuchen bezw. Ver- 
Lheilung von Saatgut u. Dunge- 
mittel an kleine Besitzer. . . 

— — 4 500 — — — 4-5t.O — 2 a c) Zur Forderung des Obstbaues . 
5 900 — 17 000 — — — 22 900 — 2 a Z.) Wanderlehrer  

— — — — 3 900 — 3 900 — 1 6 e) Winterschulen  
— — — — — — — — f) Hufbeschlagschmieden ..... 
— — — — 200 — 200 — g) Regenbeobachtungsstationen . . 

5 900 — 35 500 — 20062 — 61462 —  Summa 8  

— — — — — — — — 4. Vereinsblatt. . . . 

69 987 85 10 480* 25 21137 29 101 605 39 I 7 5. Alle ubrigen Vereins- 
II 1 a. b angelegenheiten. 
II 

III 
2 g a) Lasten und Abgaben fur eigene 

Baulichkeiten  
b) Beitrage an and ere Vereine . . 
o) Kosten der Geschaftsfuhrung: 

Generalsekretar  
Bureaukosten und Bibliothek . 
Reisekosten und Vertretung in 

verschiedenen Korperschaften 
Porto und Frachtgebuhren . . 
Kosten der Bersammlungen. . 
Insertions- und Druckkosten . 
Im Allgemeinen  
Pensionsfonds  

69 987 85 10 480 25 21 137 29 101 605 39  Summa 5 .... • 

Wiederholung. 

6 347 90 12 000 — — — 18 347 90 1. Fiir Zwecke der Pferdezucht . . 
— — 28 150 — — — 28 150 — 2. Fiir Zwecke der Zucht sammtlicher 

ubrigen der Landwirthschaft 
dienstbaren Thiergattungen und 
des Molkereiwesens .... 

5 900 — 35 500 — 20 062 — 61 462 — 3. Wissenschastliche Unternehmungen. 
  4. Vereinsblatt   

69 987 85 10 480 25 21137 29 101 605 39 5. Alle ubrigen Vereinsangelegenheiten 

82 235 75 86 130 25 41199 29 i 209 565 29 
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schaftlichen bcntralvereins zn Konigsberg in Pr. im Rechnungsjahre 
bis daliin 1894.   

Bezcichnung 
bcr konespon- 

A u s g a b e. 

Bemerkungen. 

Eta 

‘5- 
E 

ts An 

u 

g 

A 

Die 
Ausqabeu 

pro 
1893/94 

haben 
betragen 

jr, I -! 

Es find Auf bus nachste Jahr zu 
ubertragenbe Bestanbe 

von b 
Staatsl 
hitfe ni 
verwen 

IX 

3ei= 
cht 
bet 

A 

aus ben 
Mitteln 

bes Bereins 
zugeschossen 

M | 4 

von ber 
Staats- 
beihilfe 

M | 4 

von be 
eigene 

Einnahn 
bes Vere 

n 
n 
ten 
tns 

A 

j 

V 1 10000 8 347 90 

i 
1 

8 347 | 90 

VI 1,2 14 626 43 
IV 4 b. c 6 650 — — — 1100 — — — — — 
IV 4 a 1700 — — — 500 — — — — — 
VI 4 500 — — — — — — — — — 

23 476 48 6 273 52 1600 — 6 273 52 — — 

IV 2 18 508 20 — - 13 508 20 - — — — 

IV 4 f 6 762 71 2 237 29 2 237 29 
IV 4 e 2 300 — 2 200 — — — 2 200 — — — 
IV 1 15 060 — 7 640 — — — 7 840 — — — 
IV 3 8 900 — — — 3 900 — — — — — 
IV 4 d 500 — — — 500 — — — — — 
IV 4 8 350 — — — 350 — — — — — 

47 380 91 12 277 29 18 258 20 12 277 29 | — — 

1000 — — — 1000 — — — — — 

*) Von ber zur Forberung 
alter sonstigen Vereins- 
zwecke uberwiesen. Staats- 

I 1 2 034 12 beihilfe v. 10200 Mk. sinb 
I 3 464 500 Mk. zur Forberung 

ber Bienenzucht auf Ein- 
II 1 5 000 nahmetitel 2 ubertragen. 
II 2 4 352 76 — — — — — — — — 

II 3 756 __ 
11 4 240 
II 5 373 05 
II 6 2 931 66 
II 7 1336 17 

VII 3 6 000 
1 23 487 76 — — 13 007 51 — — — — 

10 000 — 8 347 90 — — 8 347 90 — — 

23 476 48 6 273 52 1600 6 273 52 
47 380 91 12 277 29 18 258 20 12 277 29 — — 

1000 — — — 1000 — — — — — 
23 487 76 — — 13 007 51 — — — — 

1 1 |l05 345 15 26 898 |71 33 865 |71| | 26 898 1 71 77 321 43 
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Kcrtretullg iles @(!preu|. landivirWaftl. tzentraloereins 
in: 

I. dem KSttigl. Landes-Oekonomie-Kollegium. 
Nach den Regulativen des Landes-Oekonomie-Kollegiums vom 25. Marz 

1842 und vom 24. Juni 1859 gehorten demselben die jedesmaligen 
Prasidenten und Direktoren der landwirthschaftlichen Central- 
vereine in den Provinzen an. Der Ostpreutzische landw. Centralverein 
war demgemah wahrend der Geltungszeit dieser Regulative durch die je- 
weiligen Hanptvorsteher im Landes-Oekonomie-Collegium vertreten. — 
Nach dem Regulativ Vvm 24. Mai 1870 hatten die Ceutralvereine das 
Recht, autzer diesen Vereins-Direktoren noch eine Anzahl, und zwar die 
Provinz Preutzen zwei, Vereinsmitglieder fur das Landes-Oekonomie-Collegium 
auf je drei Jahre zu wahlen. Die drei Centrakvereine der Provinz Preuhen 
hatten sich uber die Art und Weise der Entsendung dieser zwei Deputirten 
zu einigen; dies geschah in der Weise, das; der Ostpreuhische landwirthschaft- 
liche Centralverein je einen Deputirten fur die beiden Triennien 1874/76 
und 1877/79 zu wahlen hatte. Es wurde gewahlt Oekonomierath Kreiss. 

Nach dem Regulativ vom 1. Mai 1878 sollen die Vertreter und 
deren Stellvertreter der landwirthschaftlichen Centralvereine im Deutschen 
Landwirthschaftsrathe zugleich in derselben Eigenschaft dem Landes-Oeko- 
nomie-Kollegium angehoren. Vom Jahre 1879 an warm also die 
unten aufgefuhrten Vertreter und deren Stellvertreter des Centralvereins 
fur den Deutschen Landwirthschafts-Rath gleichzeitig Mitglieder 
bezw. deren Stellvertreter im Landes-Oekonomie-Kollegium. 

II. dem Deutschen Landwirthschaftsrath. 
1871/83. Deputirter: Generallandschaftsrath Richter-Schreitlacken. 

Stellvertreter: Rittergutsbesitzer Quadt-Prowehren. 
1884/86. Deputirter: Rittergutsbesitzer Alfieri-Koppershagen. 

Stellvertreter: Oekonomie-Rath Andersch-Kalgen. 
1887/89. Deputirter: Generallandschaftsdirektor Bon-Neuhausen. 

Stellvertreter: Generallandschaftsrath Negenborn-Schaferei. 
1890 bis Deputirter: Justizrath Reich-Meyken. 

jetzt. Stellvertreter: Generallandschaftsrath Negenbvrn-Schaferei. 



Anla„e XI. [591 

HI. bei den Eisenbahn-Ausschuh-Sitzungen bezw. in dem Vezirks- 

Eisenbahnrath in Bromberg. 

1876/82. Oekonomie-Rath Kreiss. 

Landschaftsrath Albinus-Waldhausen. 

Anf Grmid des Gesetzes vom 1. Juni 1882 zu Mitgliedern des Bezirks- 

Mitglieder: 

1883/85. Oek.-Rath Kreiss, 

Landschaftsrath Albinus- 

Waldhausen. 

Rittergutsbesitzer Conrad - 

Konigsberg, 

1886/88. 1889/91 und 1892/94. 

Oekonomie-Rath Kreiss, 

Rittergutsbesitzer Conrad- 

Konigsberg, 

Polizei-Pras. v. Brandt- 

Konigsberg- 

Stelloertreter: 

Gutsbesitzer And ohr-Crossen, 

Rentier Roestell-Gerdauen, 

Gen.-Landschaftsrath Negenborn- 

Schaferei. 

Gen.-Landschaftsrath Negenborn- 

Schaferei, 

Rittergutsbesitzer Riebensahm- 

Sophienberg, 

Rittergutsbesitzer S a r a si n - Bergen- 

thal. 

Ueber den Personalbestand der Versuchs-Station giebt nachstehende 

Zusamnienstellung Aufschlutz: 

1. Kuratorium der Landwirthschaftlichen Versuchs-Station. 

a) Gegenwartige Mitglieder: 

Justizrath Reich auf Meyken (seit 1889 Vorsitzender des Kuratoriums). 

Oekonomierath Kreiss in Konigsberg (seit Errichtung der Station). 

Geh. Regierungsrath Professor Or. Fleischmann in Konigsberg (seit 1889) 

Rittergutsbesitzer Conrad auf Adl. Gorken (fruher Maulen) seit Errichtung 

der Station). 

Rittergutsbesitzer Magnus auf Holstein (seit 1890). 

b) Fruh ere Mitglieder: 

Generallandschaftsrath Richter (seit Errichtung der Station bis zu seinem 

1883 erfolgten Tode, Vorsitzender des Kuratoriums). 

Rittergutsbesitzer Alfieri auf Koppershagcn (von 1883—1886, als Haupt- 

vorsteher, Vorsitzender). 

Generallandschaftsdirektor Bon-Neuhausen (als Hauptvorsteher, Vorsitzender 

von 1886—1889). 
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Pwfessor Dr. Ritthausen zu Konigsberg (seit Errichtung der Station 

bis 1889). 

Generalpachter Kossack-Warglitten (bis 1882). 

Nittergutsbesitzer Gaedeke-Powayen (von 1882 bis zu seinem 1890 er- 

folgten Tode). 

2. Dirigenten der Versuchs-Station. 

Or. Berth old (seit 1. November 1875 bis April 1877). 

Or. Georg Klien (seit April 1877). 

3. Assistenten. 

Or. Victor Erchenbrecher (von 1879—1882). 

T. Blonski (von 1882—1884). 

Dr. Nahm (von 1884—1889). 

Dr. A. Kohler (seit Oktober 1889). 

Dr. Alfred Lemcke (seit Oktober 1889). 

4. Volontar-Assistenten. 

Dr. R. Kade (von 1885—1886). 

Dr. Dobriner (1886). 

Dr. Voh (1887). 

Dr. A. Kirschnick (1889). 

Dr. Georg Leichmann (1890). 

Auher dem Stationsdirigenten und zwei Assistenten find noch ein 

Schreiber und eine Dienerin jetzt dauernd an der Versuchsstation thatig. 

Wanderlehrer des Centralvereins. 

I. Gutspachter Raabe-Grunhayn, 1. Oktober 1868bis 1. Januar 1869. 

Spath (fruher Besitzer des Rittergutes Jankowitz) 1. Oktober 1869 

bis 1. September 1873. 

I. Kuhr-Wehlau, vom 15. Januar 1875 bis jetzt (1894) seit 

1879 zugleich Dirigent der Winterschule in Wehlau) 

II. Administrator Volprecht-Wiersbau, 1. Januar 1885 bis 

1. April 1885 in Allenstein. 

Dr. Gisevius-Sutzenthal, von Oktober 1887 ab Dirigent 

der Winterschule in Braunsberg, 1. Oktober 1886 bis 

1. April 1888. 

M a n i t i u s - Braunsberg, 1. April 1888 bis jetzt (1894). 

III. Dirigent der Winterschule in Allenstein: 
Fischer, 1. Oktober 1888 bis 1. April 1890. 

Luberg, 1. Oktober 1890 bis jetzt (1894). 
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IV. Wonderlehrer fiir die Kreise Ortelsburg und Neidenburg: 

Or. Frohwein, 1. Oktober 1893 bis jetzt (1894). 

V. Assistent im Generalsekretariat des Centralvereins: 

A. Heymer, 1. September 1890 bis 1. Juki 1891. 

vr. Bohme, 1. Oktober 1891 bis jetzt (1894). 

VI. Wanderlehrer fur Obstbau: 

Obergartner Kotelmann-Konigsberg, 1. Februar 1893 bis 

jetzt (1894). 
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12 

13 

14 
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16 
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22 

23 

24 
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Anlage XII. 
" -V 

ichnitz der Zweigvereine des Ostprenhischen landwirthschaftlichen Central- 
vereins zn Konigsberg in Pr. 

N a m e n 
des 

Vereins. 

Namen und Wohnort 
des 

Vorsitzenden. 

N 

^ L 

L § 
T ^ 
L 

V 

|jj 

ZrsW 

J=> Jc> .2 
'g' 

Bemerkungen. 

Allenburg Alfieri, Rittergutsbesitzer 
Koppershagen 

50 1862 

Allenburg II. Buchwalsky, Gutsbesitzer 
Grohheim 

51 1894 

Allenstein I. v. Schulzen, Major 
Gradtken 

35 1864 

Allenstein II. Lous, Rittergutsbesitzer 
Klaukendorf O./P? 

34 1891 

Alt-Christburg Just, Landwirth 
Alt-Christburg 

49 1894 

Arnau Behrend, Rittergutsbesitzer 
Pr. Arnau 

25 1848 fruher „Waldau" ge- 
nannt. 

Barten Siegfried, Rittergutsbesitzer 
Jaglack 

32 1845 

Bartenstein Freih. v. Tettau-Tolks 
Kraphausen 

65 1845 

Bergfriede Zeysing, Gutsbesitzer 
Warweiden 

29 1890 

Bischofsburg Knauff, Rittergutsbesitzer 
Kobulten 

33 1866 

Bottchersdorf Bergius, Gutsbesitzer 
Grunthal 

26 1874 

Brandenburg Gramatzki, Rittergutsbesitzer 
Baumgarten 

51 1864 

Braunsberg Manitius, Wanderlehrer 
Braunsberg 

119 1846 

Caymen Gerlach, Rittergutsbesitzer 
Wulfshofen 

59 1874 

Creuzburg Heh, Gutsbesitzer 
Sollau 

60 1878 

Domnau v. Mehling, Rittergutsbesitzer 
Kapsitten 

24 1863 

Drengfurt Baranowski, Rittergutsbesitzer 
Furstenhof 

Schuhart, Rittergutsbesitzer 
Muggen 

v. Kalkstein, Rittergutsbesitzer 
Wogau 

Klein, Besitzer 
Althof 

Kuhn, Rittergutsbesitzer 
Cornieten 

48 1862 fruher „Rosengarten." 

Eichhorn 22 1863 fruher „Landsberg." 

Pr. Eylau I. 51 1645 

Pr. Eylau II. 38 1885 

Fischhausen 42 1881 

Fischhausen-Dammkrug Albinus, Landschaftsrath 
Waldhausen 

35 1845 

Fischhausen-Thierenberg Sembritzki, Rittergutsbesitzer 
Nodems 

31 1845 fruher „Fischhausen- 
Medenau" genannt. 

Friedland v. Konigsegg, Rittergutsbes. 
Karschau 

v. Jungschuh-Robern 
Laggarben 

49 1856 

Gerdauen 67 1863 

Gilgenburg Negenborn, Rittergutsbesitzer 
Schonwaldchen 

T'rausporl ^ 

30 

1145 

1666 
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Kerztichnitz der Zweigvereine des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Central- 

vereiris zu Konigsberg iu Pr. 

I 
£ 

N a m e n 

des 

Vereins. 

Namen und Wohnort 
des 

Vorsitzenden. 

% u 

I 05 
S 

© 

2" g § 
gS'S 

Z-ZA 

hi 
tr? 

Bemerkungen. 

27 Grunhoff Bohm, Gutsbesitzer 
1145 

59 1886 

28 Guttstadt 
Michelau 

Langenstrahen, Landschaftsrath 65 1880 

29 Heiligenbeil 
Galitten 

Freih. v. Hollen, Rittergutsbes. 37 1845 

BO 
landw. Gesellschaft 

Heiligenbeil 
Hohenwalde 

Bohm, Rittergutsbesitzer 100 1856 

81 
ldw. Verein kl. Bes. 

Heilsberg 
Gabditten 

Stein, Gutspachter 80 1847 

32 Heydekrug 
Schonwiese 

Simpson, Partikulier 17 1864 

33 Hochlindenberg 
Szibben 

Kreutzberger, Landschaftsrath 82 1876 

34 Pr. Holland 
Hochlindenberg 

Pelz, Gutsbesitzer 124 1854 

35 
landw. Gesellschaft 

Pr. Holland 
Crossenfelde 

Graf zu Dohna 29 1845 

36 

Oberl. Verein prakt. 
Landwirthe 

Kalgen 

Lauck 

Feyerabend, Gutsbesitzer 40 1870 

37 Konigsberg 
Warthen 

Magnus, Rittergutsbesitzer 105 1845 

38 Labiau 
Gr. Holstein 

Reich gen. Spaeth, Ritergutsbes. 102 1847 

39 Laukischken 
Gr. Droosdeu 

Riebensahm, Administrator 52 1894 

40 Gr. Lauth-Uderwangen 
Paddeim 

Dultz, Rittergutsbesitzer 38 1856 

41 Lichtenhagen 
Fabiansselde 

Andersch, Oekonomierath 32 1886 

42 Liebstadt 
Kalgen 

v. Reibnitz, Rittergutsbesitzer 50 1861 

43 Liewenberg 
Banners 

Poschmann, Gutsbesitzer 27 1894 

44 Lisca-Schaaken 
Suhenberg 

Scott, Rittergutsbesitzer 33 ca. 1865 

45 

46 

Locken 

Pr. Mark 

Sperlings 
Bagdahn, Gutspachter 

Langgut 
Schmidtsdorff, Oberamtmann 

23 

64 

1872 

1884 

47 Mehlsack 
Pr. Mark 

Fraasi, Bahnhofswirth 43 1879 

48 Menrel 
Mehlsack 

Frentzel-Beyme, Rittergutsbes. 67 1846 

49 Mohrungen 
Corallischken 

Weidemann, Gutsbesitzer 36 1879 

50 Mi'rhlhausen 
Dohringshof 

Lieder, Gutspachter 59 1870 

51 Neidenburg 
Furstenwille 

Schultz, Landrath 21 1851 
Neidenburg 

IrauLport | 2480 
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Verzeichuitz der Zweigvereine des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Central- 

vereins zu Konigsberg in Pr. 

D 
u 
rs 

&! 

Na inen 

des 

Vereins. 

Namen und Wohnort 

des 

Vorsitzenden. 

N 

% U 

A I 
I 05 

© 

OS* 
,Q> w 

w g d 

•His 

sG' £ 
C3 

tr? 

Bemerkungen. 

52 Neuhausen von Sodenstern, Oberstlieut. 
2480 

41 1864 

53 Neumark 
Tropitten 

Kayser, Gulsbesitzer 38 1894 

54 Nordenburg 
Neumark 

Hasford. Gulsbesitzer 
Waldhof 

v. Queih, Oberstlieutenanl 

35 1855 

55 Ortelsburg 43 1856 

56 Osterode 
Malschowen 

v. Heimendahl, Landschaflsrath 58 1858 

57 Paaris-Kroligkeim 
Steenkendorf 

Muller, Gulsbesitzer 23 1877 

58 Popelken 
Kroligkeim 

Arendl, Amtmann 65 1882 

59 Postnicken 
Spannegeln 

Reimann, Gulspachler 32 1886 

60 Rastenburg 
Kingitlen 

Jhssen, Generalpachler 83 1848 

61 Rossel 
Plotnick 

Sleffen, Gulsbesitzer 35 1846 

62 Saalfeld 
Lindenberg 

Graf v. Finkensteiu 42 1869 

63 Schippenbeil 
Jaskendorf 

Krause, Gulspachler 
Weltin 

Jordan, Besitzer 

47 1865 

64 Schlodien 72 1887 

65 Schugsten 
Baarden 

Rolhe, Generalpachler 36 1865 fruher „Cranz" 

66 Tapiau 
Darinen 

von Hippel 65 1846 
genannl. 

67 Waldau 
Gr. Kuglack 

Sperber, Gulsbesitzer 26 1876 fruher „Gelblum" 

68 Wartenburg 
Possindern 

Hennig, Gulsbesitzer 26 1858 
genannl. 

69 Wehlau 
Robertshof 

Caspari, Gulsbesitzer 59 1875 

70 
landw. Verein 

Wehlau 
Gr. Schirrau 

Gusovius,Generallandschastsrath 41 1885 

71 
landw. Kreisverein 

Wormditt 
Augken 

v. Hatten, Majoralsbesitzer 19 1889 

72 Zinlen 
Lemitten 

v. St. Paul, Rittergutsbes. 37 1860 

73 
Verein prakt. Landw. 

Zinlen 
Maraunen 

Albrecht, Rittergutsbesitzer 30 1860 

74 
ldw. Verein kl. Bes. 

Ostpreuhische Hollander 
Maggen 

Beneieldt, Rittergutsbesitzer 63 1891 

75 
Heerdbuch-Gesellschaft 
Centralverein f. Bienen- 

Quoossen 
Dembowski, Direktor 624 1878 

zucht Sillginnen 

Luinvas. 4120 
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Anlage XIII A—D. 

Rllgemeine Vestimmungen. 

A. 

Vestimmmlgerr iiber die Errichtuug von Pferdezncht-Vereinen. 

Die Pfcrdezucht des Landes wird einen wesentlichen Aufschwung 
nehmen, wenn durch den Zusammentritt von Privatpersonen sich grvhere 
Vereine bilden, welche gnte nnd werthvolle Hengste halten, und fur deren 
Verwendung zur Bcdeckung einer angemessenen Zahl von geeigneten Stuten 
Sorge tragen. 

Das Ministerium hat diesen Zweck lusher nach Moglichkeit unterstutzt, 
und wird ihn auch ferner zu fvrdern bemuht sein, indem es Vereinen: 

I. dnrch Gewahrnng zinsfreier Darlehne, 
II. dnrch zinsfreie Kreditirnng der Kaufgelder 

Gelegenheit bictch sich ohne unmittelbare Geldausgaben solche Hengste zu ver- 
schaffen. Wenn sich Vereine bilden, welche in einer in bindender Form auf- 
gcnvmmenen Verhandlung nach dem Schema L unter Feststellung der darin 
bczeichneten Pnnkte sich zu deren Erfullung verpflichten, so will das Ministerium 
seine Vcrmittelnng dafnr eintreten lassen, dah fur jede Zuchtabtheilung einer 
dnrch die Konstitnirungs-Verhandlung designirten Anzahl von Stuten ein 
Hcngst beschafft werde. 

Die liber die Bildung solcher Vereine zunachst aufznnehmende An- 
melde-Verhandlling ist vom Landrath des bctreffenden Kreises an die Re- 
giernng rcsp. vom Amtshauhtmanne des Bezirks an die Landdrostei und 
von dvrt dnrch das Ober-Prasidinm an das Ministeriuin cinzusenden, Welches 
dann befinden wird, ob die Bildung des Vereins den Anfordernngen eines 
gemeinniitzigcn, der Fordernng der Landespferdezucht dienlichen Unternehmens 
cntspricht, nnd ob und in welchcm Umfange die erforderlichen Geldmittel 
bci den Centralfvnds des Ministerii disponibel zu niachen find, damit dem- 
gemasz mit der Aufnahme der Konstitnirungs-Verhandlung und dem Pferde- 
Ankaufsgeschaft vorgegangen werden kann. 

I. Die Bewillignng von Darlchnen zur Beschaffung von Hengsten 
erfolgt unter folgenden Bedingnngen: 

5 
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1. Der Verein stellt an einem, von einem Koniglichen Haupt- oder 
Landgestut nicht allznfcrn belegenen Orte einen im Privatbesitze (im Jnlande 
oder Auslande) bcfindlichen Hengst vor und giebt den mit dein Eigenthiimer 
desselben vereinbarten Kaufprcis an. 

2. Wcnn die nach Besiuden des Ministerii veranlasste Untersuchung 
den Hengst preiswiirdig und fur den Zweck seiner Verwendung geeignet er- 
achtet hat, so wird das Ministerium dem Bereine ein zinsfreies, in 4 bis 
6 Jahren ratenweise ruckzahlbares Darlehn zum Ankaufe des Hengstes und 
zwar in der Regel in der ganzen Hvhe des verabredeten Kauspreises ge- 
wahren, sofern und insoweit die disponibeln Mittel dies gestatten. 

3. Der Verein wird durch den Ankauf des Hengstes Eigenthiimer des¬ 
selben, hat sich aber zur Ueberwachung des Vereinszwecks und znr Sicherheit 
fur die Rnckgewahr des empfangenen Darlehns, dem staatlichen Aufsichts- 
rechte zu unterwerfen. Dies Aufsichtsrecht wird durch einen vom Ministerium 
damit beauftragten Beamten der Gestiitsverwaltung in zeitweisen Revisionen 
ausgeubt. 

4. Der Verein ubernimmt die Verpflichtnug, den Hengst zur Be- 
deckung der designirten Stuten zu benntzen, und denselben hinsichtlich der 
Stallung, Wartung und Fiitterung in bester Pflege zu halten, wozn wesentlich 
auch gehort, dah der Hengst nicht blosz bcwegt, sondern auch nwglichst als 
Reit- oder Wagenpferd zu wirklicher, seinen Kraften entsprechender, aber 
auch seiner Zuchtbestimmung nicht nachthciliger Arbeit verwendet wird. 

5. Ueber den Empfang des Darlehns hat der Vereins-Vorstand mit 
solidarischer Verbindlichkeit seiner Mitgliedcr eine Schuldurkuude nach dem 
Schema 6 auszustellen, in welcher er sich verpflichtet, die salligen Jahres- 
raten des Darlehns jedesmal bis spatestens zum 1. Dezember des betreffenden 
Jahres auf seine Kosten an die vom Ministerium bestimmte Empfangskasse 
abzufuhren. Erfolgt die Zahluug nicht punktlich bis zu jenem Termine, so 
kann die sofortige Rnckzahlung des ganzen Darlehnsrestes verlangt werden. 

6. Der Verein hat das Recht sich jederzeit durch Ruckzahlung des 
ungetilgten Darlehnsbetrages von sammtlichen gegen die Staatsverwaltung 
ubernommenen Verbindlichkcitcn zu befreien. So lange aber die Ruck¬ 
zahlung des Darlehns nicht vvllstandig erfolgt ist, darf der Verein sich ohne 
Vorwissen und Genehmigung des Ministerii des Hengstes nicht entauhern. 

7. Ergeben die Revisionen des beauftragten Gestutsbeamten, dasz den 
gestellten Bedingungen in wesentlichen Pnnkten nicht genugt ist, dasz ins- 
besondere entweder der Hengst schlccht gehalten oder das Bedeckungsgeschaft 
unregelmahig oder erfolglos gcfiihrt wird, so kann vom Ministerium die 
Rnckzahlung des ganzen noch ungetilgten Darlehnsbetrages mit dreimonat- 
licher Kundigungsfrist verlangt werden, sofern der Verein es nicht vorzieht, 
in solchem Falls der Gestuts-Verwaltung auf ihr Anerbieten den Hengst 
selbst fur einen Preis in Hohc des Darlehnsrestes kauflich zu uberlassen. 
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Ein solches Kanfgeschiift nuch anf Verlangen der Gestiits-Verwaltung sofort 
Zng IIIN Zng durch Uebergabe dcs Hengstcs gegen Empfangnahme einer 
Beschcinignng iiber die erfiillte Gegeiilcistiing aiisgefuhrt werden. Die fallige 
DarlehnSrate dcs lanfenden Jahres ist ohne Anrechiiiiiig anf den Kaufpreis 
an die StaatSkasse abznfiihren. falls der Hcngst in dein betreffcnden Jahre 
schon wiedcrholt znin Dccken bcnutzt Worden ist. 

8. Geht der Hcngst dnrch cinen Ungliicksfall oder eine Krankheit ohne 
Verschnlden dcs Stationshaltcrs, woriiber der Nachweis geftihrt werden 
mich, ein, so wird das Ministerinin nach Befinden der Umstande anf die 
Riickforderung dcs nngctilgten Darlehnsbetrages ganz oder znm Theil ver- 
zichten. 

II. Die Kreditirung der Kanfgelder beim Ankauf von 
Hengsten. Um den Pferdeziichtern, welche cinen Verein chu bilden beab- 
sichtigtcn, das Aufsiichen cincs gecigncten Zuchthengstes zu erleichtern, soll 
ihnen anch cine Auswahl untcr denjenigen vom Staate angekausten oder 
selbst gcziichtctcn Renwntcn, welche den Landgcstiiten zur Einstellung fiir 
die nachste Teckperiodc iiberwiescn sind, gestattet werden. Das Ministerium 
wird den Antragcn anf kanfliche Ucberlassnng solcher Remonten zn ent- 
sprechcn snchcn, sowcit es die ctwa schon getroffcnen Dispositionen tiber die 
Besetzung der Teckstativnen nnd die snr none Erganzungs-Ankanfe disponibeln 
Staatsmittel noch znlassen. 

Bei einer solchen kanflichen Ueberlassung eincs Remontebeschiilers tritt 
die zinsfreie Kreditirung der Kanfgelder nnd derm in 4—6 Jahren raten- 
wcise zn bcwirkende Abtragung an die Stelle der sub I gedachten Darlehns- 
bcwilligung untcr den gull 3 nnd folgcnden Nummern anfgefuhrten, be- 
ziehnngswcise niatzgebcndcn Bedingungen. Die Kaufsunime besteht bei den 
vom Staate kauflich erwvrbencn Remonten in der Erstattung des selbst- 
gezahlten Kaufpreises nnd der bis znm Tage der Uebergabe der Staats- 
kasse erwachsenden Transport- nnd Futterkosten, nnd bei den selbstgeznchteten 
Remonten in der Zahlung eines bei der Einstellung in das Landgestiit 
nach gemeinem Kanfwerthe zn bemessenden Taxpreises nnd der durch den 
Transport des Hengstes ans dcm Hauptgestiit in das betreffende Landgestiit, 
nnd fiir die Fiitterung von der Einstellung bis znr Uebergabe an den Verein 
entstandenen Unkosten. 

Fiir kreditirte Kanfgelder ist die Schuldurkiinde nach dem Schema D 
anszustcllcn. 

Anch wird zur Forderung der Vereinszwecke das Biinisterium es an 
gceignctcr Bcreitwilligkeit nicht fchlen lassen, die nach Abschnitt I Nr. 8 
dieser Bestiniuiungen fiir bcsvndere Uiigliicksfiille in Anssicht gestellte Staats- 
Untcrstiitznng nach Befinden selbst dahin zu erweitern, dap es vorbehaltlich 
einer die ctwaigcn Wcrthdiffercnzcn nnd die schon vom Vereine geleisteten 
Theilzahlnngen ausglcichenden Abrcchnung den Uintausch des Vereinshengstes 

b* 
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gcgen eincil auderen, znr Einstcllung bestimmtm Remontehengst des neuesten 
Jahrgauges gestattct, weim ein solcher aus dcn Nemonten eines Laudgestiits 
kauflich erworbener Vcreinshengst bis zum 1. Juli der zweijahrigcn Deck- 
Perivde sich als ein lassiger oder unfruchtbcirer Beschaler erwcifcn, oder einen 
Erbfchler zu erkennen geben sollte. 

B. 

Schema einer Konstituirungs-Verhandlung. 

Verhandelt zu Z den 18 
„Heute trafen die nachbenannten Herren zusammen, um in Ausfuhrnng 

des ihnen bekannt gewordencu Erlasses des Herrn Ministers fur die land- 
wirthschaftlichen Angclegcnheiten vom durch Vollziehung dieser 
Verhandlung einen Pferdezucht-Verein zu bilden. 

Demgematz verpflichten sich in .... aus einander folgenden Jahren. 
sDie Zahl der Jahre hangt von der behufs Abtragung der 

urknndlich ubcrnommenen Schuld an die Staatskasse zu bestimmenden 
Dauer der Vcrpflichtung ab] 

jahrlich von dem Vereinshengste decken zu lassen: 
Herr Z 2 Stuten, 

- H 1 Stute 
= A 3 Stuten 

it. s. w. 
Summa — Stuten. 

Jede durch Verkauf, Tod rc. abgehende Stute kann und mutz durch 
eiue andere ersetzt werdcn. 

Die Verpslichtung zur Bcnutzung des Vereiushengstes fur Stuten- 
Vedeckting erlischt mit dem Tvde eines Mitgliedes. 

sDie Zahl der fur die Zuchtabtheilung eines Hengstes zu 
desigitireudeu Stuten blcibt der Feststellung des Vereins uberlassen; 
fie darf aber nicht geringcr sein, als die in der Anmeldungs- 
Verhandlung angegebene.] 

Zum Vorstande des Vereins find mit Majoritat gewahlt die drei 
Herren: 

1. A  
2. B  
3. 0  

Dicse Herren verpflichten sich, als Vorstand des Vereins dcn ge- 
sammten Gcschaftsbetrieb zu leiten und zit ubcrtvachen, ubcrnchmen auch 
solidarisch die Nerbindlichkeit, mit ihrem gauzen Bermogen der Staats- 
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vcnvaltimg gcgcniiber fiir die Erfiillung dcr eingegangencn Verpflichtungm, 
insbesondere auch fiir die hiinktliche Tilgung dcr Schuldforderung der Staats- 
kassc nach Mahgabe der auszustellcnden Schuld-Urknnde zu hasten. 

[Hierbei ist anzufiigen, wie nnd von wem wahrend der Tilgungs- 
perivde des Staatsdarlehns die erforderlichen Zuschiisse zu leisten 
find, wcnn die Einnahmen aus den Sprunggeldern zur Decking 
der Tisgnngsraten nicht ausreichen. 

Ebcnso find etwaige Bedingungen, welche die Vereinsmitglieder 
vcrpflichten, dem Varstande, wenn er in Anspruch genommen werden 
sollte, gcrecht zn werden, hier nach Ermessen einzuschalten.] 

Das Nereinsmitglied, Herr Z ubernimmt es, den Hengst 
bei sich zu stationiren, und dafiir Sorge zu tragen, resp. daruber zu wachen, dah 

a) der Hengst eine gnte Stallung, Wartung und Futterung 
erhalte, so datz er immer in vollkommen guter Kondition bleibt, 
wozn wesentlich nothwendig erachtet wird, dag er nicht blos 
bewegt, sondern auch moglichst entweder als Reit- oder als 
Wagenpferd znr Arbeit benntzt wird, die aber so bemessen 
werden mutz, dag fie, wenn auch den ganzen Organismus 
anregend, doch aber weder nachtheilig aus die Lungen, noch 
schadlich aus die Sehnen wirl't. 

[Es ist die Ansicht, dasz der Hengst in der zu leistenden Arbeit 
die Kostcn seiner Wartung und Fiitterung kompensirt. Dem Verein 
bleibt jcdoch iiberlassen, dies Verhciltnisz anders aufzufassen, nnd 
dem Stativnshalter aus Unkvsten der Stationirung eine Vergutnng 
zuzubilligen]. 

b) in der Deckzcit ein Warier gehalten werde, der das Deckgeschaft 
mit Sachkenntnisz und Geschick zn leiten versteht, 

o) die Sprungregister, und vom zweiten Jahre ab auch die Ab- 
fohlnngsnachweisnngen richtig gefuhrt, nnd bei den Revisionen 
welchender StationshaltersowohlSeitens derGestutsverwaltung 
als auch Seitens des Vereins sich unterwirft, vorgelegt werden, 

6) die Sprunggelder einkassirt und an den Vorstand abgeliefert 
werden, 

o) dem Hengst kein Unfall oder keine Krankheit zustotze, nnd bei 
unabwendbaren Erkranknngen eine moglichst sorgsame Be- 
handlnng, jedenfalls unter Znzichung eines approbirten Thier- 
arztes, zn Thcil werde. 

[Es bleibt dem Verein uberlassen, zu bestimmen und nach Er¬ 
messen hier einzuschalten, wie oft der Hengst taglich zum Decken 
benntzt werden barf, aus welche Stnnden des Tagcs die Zulassung 
zum Decken bcschrankt bleibt, und ob der Stationshaltcr unter semen 
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Arbeitspfcrden bchufs Schonung dcs VereinShcngstcs cincn Probir- 
hengst zu halten verpflichtct werdcn soll]. 

Das Sprunggeld fiir jede der designirten Staten dcr Bereinsmitgliedcr 
betragt  

[Hierbei wird dcr Verein zu erwagen und zu bcstimmen haben, 
ob die stipulirten Tilgungs-Raten der dcr Staatskasse schuldigcn 
Summe als Sprunggeld auf die im Eingauge der Verhandlung 
als verpflichtct bezeichnete Stutenzahl repartirt werden fall. 

Bestimmungen, zu wclchen Preisen der Vereiushengst uoch audere, 
durch die Koustituirungs-Verhandlung im Voraus nicht angemeldete 
Stuten von Vereiusmitgliedern, sowie Stuten von anderen, dem 
Verein nicht angehorigen Besitzern decken sollen, konnen hier ein- 
geschaltet werden; ebenso liber die von Vereinsmitgliedern. welche 
die angemeldete Zahl von Stuten dem Vereinshengste zur Bedeckung 
nicht zugefiihrt haben, zu gewcihrende Entschadigung. 

Endlich konnen noch Bestimmungen hinzugefugt werden, wie es 
mit der Verwendung des Hengstes gehalten werden soll, wenn der 
Verein sich auflost, oder aus anderen eintreteuden Grunden des 
Hengstes sich entautzern will, soweit die Dispositionsbefugnitz nicht 
durch die Tilgung der Schuldforderuug dcr Staatskasse beschrankt ist]. 

Vorstehende Verhandlung haben die Comparenten nach Vorlesung ge- 
nehmigt, und zur Beglanbigung der von ihnen eingegangeueu Verpflichtungen 
sowie mit der ausdriicklichen Erklarung, dap sic sich den Bedingnngen dcs 
im Eingauge dieses Protokolls gcdachtcir Ministerial-Erlasses, resp. der 
Cirkular-Verfugung desselben Ministerii vom 13. April 1870 unterworfcn, 
vollzogen." 

(Unterschriften.) 

Die Nichtigkeit der Unterschriften beglaubigt 
L   ben . . . . 18 . . . 

Der Laudrath (Amtshauptmann) des Kreises 

(iU. 8.) (Unterschrift). 

6. 

Schema einer Schuld-Urkunde iiber den Empfang eincs Staatsdarlehns 
(mit tarifmcifligcm Stempel). 

„Der Herr Minister fur die landwirthschaftlichcn Augelegenheitcn hat 
dem Pferdezucht-Verein zu zum Aukaufc eines Vcreins-Beschalcrs 
ein zinsfreies Darlehn von . . . Thlrn., schreibe bewilligt,^ und 
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dnrch die Kouigliche Geueral-Staats-Kasse dem unterzcichneten Vereins- 

Vorstande gcgcu desscn Quittnug zahlen lasscn. 

In Folgc desscn bekeuncn die unterzcichneten Vorstandsmitglicder sich 

Iiicrmit pcrsvnlich als Schnldner dcr genannteu Kasse auf Hohe obigen 

Darlchnsbetrages und verpflichten sich solidarisch, also Einer stir Allc und 

Allc stir Eincn nach Maszgabe der Berhandlung vom und der 

darin gedachtcn Acinisterial-Verfiigungen fur die Riickzahlung dcs Darlehns 

zu hasten, insbesondcre desscn piinktliche Erstattung innerhalb . . . Jahren 

in der Art zu bewirken, das; ini Jahre 18 . . und folgende Jahre 

jcdcSmal bis zum 1. Dezember . . . Thlr., schreibe an die Kasse 

dc . . . Koniglichen zu zur Beforderung an die Konig- 

liche Gcneral-Staats-Kasse frankirt gezahlt werden, ebenso aber auch den 

uoch uugctilgten Darlchnsbetrag in ungetrennter Summe zuruckzuzahlen, 

soweit cine solche Riickzahlung nach den Bcstimmungen der Cirkular-Verfugung 

vom 13. April 1870 beansprucht werden kann. 

Die Unterzeichneten hasten mil ihrem ganzen Vermogen fur die voll- 

standige und piinktliche Erfiillnng dieser nbernommenen Verpflichtnngen; 

auch ist es ihnen wohlbekanut, datz dem Darlehnsgeber hiernach freisteht, 

die Erfullung von jedem einzelnen Uilterzeichneten zu verlangen, und sich 

nach seiner, des Glaubigers, Wahl an jeden Unterzeichneten auf Hohe des 

ganzen uoch ungetilgten Schnldbetrages zu halten, oder auch von jedem 

Einzelnen nur die Erstattung eincs Theilbetrages zn fordern." 

(Ort, Datum, Unterschriften). 

v. 

Schema einer Schnld-Urknnde iiber kreditirte Kanfgelder 
(mU tarifmahigen Stem pet). 

„Der Herr Minister fur landwirthschaftliche Angelegenheiten hat dem 

Pferdezucht-Vereine zu . . . das fiir die kaufliche Ueberlassung des Be- 

schalcrs .... ans den Remonten des Landgestuts zu . . . . an die 

Konigliche General-Staats-Kasse zu erlegende Kaufgeld von . . . Thlrn., 

schreibe kreditirt. 

In Folge dessen bekennen die unterzeichneten Vorstands-Mitglieder 

sich hiermit personlich als Schnldner der genannten Kasse auf Hohe obiger 

Kaufsumme, und verpflichten sich solidarisch, also Alle stir Einen und Einer 

fiir Alle, nach Maszgabe der Verhandluug vom .... und der darin gc- 

dachten Ministcrial-Verfugungcn fur die Bczahlung der Schuld zu hasten, 

insbesondcre dcreu piinktliche Abtragung innerhalb . . . Jahren in der Art zu 

beivirkcn, das; im Jahre 18 . . und folgende .... Jahre jedesmal bis zum 

1. Dezember Thlr., schreibe an die Kasse de . . Konig- 
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Ilchen zu ..... . zur Befvrderung an die Konigliche General- 
Staats-Kasse srankirt gczahlt werdm, ebenso ader auch den noch ungetilgten 
Bctrag der Schuldsumme voll zu zahlen, someit cine solche Vollzahlnng 
nach den Bestimmungen der Cirknlar-Verfugung vom 13. April 1870 be- 
ansprucht werden kann. 

Die Unterzeichneten hasten mit ihrem ganzen Vermogen stir die voll- 
standige und punktliche Erfnllung dieser ribernommenen Verpflichtungen, ent- 
sagen rucksichtlich der Hohe des bcdungcncn Kaufpreises dem Einwande der 
Verletzung uber die Halfte und bekennen, dah dem Glaubiger sreisteht, die 
Erfullung der ubernonunenen Verpflichtungen von jedcm einzelnen Uuter- 
zeichneten zu verlangen, und sich nach seiner, des Glaubigers, Wahl an jcdcn 
Unterzeichneten auf Hohe des ganzen noch ungetilgteu Schuldbetrages zu 
halten, oder auch von jcdem Einzelnen nur die Erstattung eines Theil- 
betrages zu fordern." 

(Ort, Datum, Unterschriften). 
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Anlaqe XV. 
LAI 

Hrnndzuge 
her 

H'ramiirung von Merdezuchtmalerial. 

1. Die voin landwirthschaftlichcn Ministerium zn ertheilendcn Gelder 
find den landwirthschaftlicheu Central- und Hauptvcreinen zn iiberwcisen, um 
Zersplittcrung und Bcrzettelnng dieser Gelder zn vermeiden und eine mog- 
lichst zweckmaszig stattfindende Vertheilnng herbeizufuhren. 

2. Die Hohe dcr den einzeluen Provinzcn zn gebenden Gelder richtet 
sich nach dem Umfange der Znchtnng in den verschiedenen Provinzen. 

3. Der einein Centralvercin unterstelltc Distrikt ist von den Central- 
vereinen uutcr Znziehung des betreffendcn Landgestnts-Dirigeutcn in ver- 
schiedene einzclne Pramiirungs-Bezirkc einzutheilen, ebenso die Vertheilnng 
der Pramiirungsgelder auf diese Pramiirnngs-Bezirke. 

4. Die Pramiirnngs-Kommission besteht: fur den ganzen Umfang des 
dem Centralvercin nnterstellten Distrikts aus eincm Prases und dem betref- 
fenden Landgestuts-Dirigenten. 

Dicsen trctcn in den verschiedenen Pramiirnngs-Bezirken fiir je einen 
oder mehrere Pramiirnngs-Bezirke Lvkal-Preisrichter zn, sowie ein Roharzt 
als technischer Beirath ohne Stimme. In den Gcgenden, wo vorwiegcnd 
Soldatenpferde gezuchtet werden, ein Kavallcrie-Offizier. 

Dcr Prases und die Lokal-Preisrichter nebst Stellvertretern gehen 
durch freie Wahl in den Central- oder Filial-Vercinen aus den Pferdezucht- 
Scktionen hervor. Sie werden auf eine mindestens dreijcihrige Zeitdauer 
gewtihlt. Jm Behindernngsfalle vertritt der Landgestuts-Dirigent den Prases. 

5. Staatspramien find nnr fiir solche Pfcrdcgattungen zn gcwahrcn, 
welche sich znr Zucht von Soldatcnpferdcn eignen. 

6. Die Pramiirling erstreckt sich in dcr Rcgcl: 
a) auf ein- und zweijahrige Stntfiillen, 
b) drci- und vierjahrige bedeckte Stuten, 
v) vier- und fuufjahrige Stuten mit Fulleu und wieder gedeckt. 
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»V — 

Die um cine Pramie sich bcwerbcnden Pferde durfen nnr in dem Bc- 
zirke, wo dcr Ziichter ansassig ist, auftreten. Jst der Ziichtcr in mchrcren 
Bezirken ansassig, nnr in dem, wo das Pferd steht. Mit einer als drei- 
bis fiinfjahrig crhaltenen Pramie find dicsc prainiirtcn Stnten von wcitercr 
Pramiirnng auSgcschlossen (im Jnteressc der Znchtnng zur Beseitignng dcr 
sogenanntcn Wanderthierc). Nach lokalcn Bednrfnissen kvnnen anch altere 
Stnten mit Fnllen zngclassen werden. 

Antzer dcr Giitc ist bci den Jahrlings-Stutfullen namentlich die ratio- 
nellc Nufzncht (Bewcgung, gntes nicht mastendes Futter, gute Haltung der 
Hnfe) bei Erthcilnng der Pramie zu beriicksichtigen. Bei den dreijahrigen 
nnd alteren Stliten find die verschicdenen Schlage: 

&) schwerer Rcit- nnd Wagenschlag, 
b) leichtcr Reitschlag, 
c) Ackerschlag, 

zu beriicksichtigen. 
Der Zuchtwerth der Stnte fiir obige Schlage giebt in crster Linie die 

Norm zi>r Pramiirnng ab. 
Hcngste find von der Pramiirnng auszuschlietzen. 
Die Hvhe sowie die Zahl dcr in einem Pramiirungs-Bezirke zu ver- 

theilenden Prainien find von der Prainiirungs-Kommission stir den Bezirk 
festznstellcn. 

7. Die Pramiirnngs-Bczirke find nicht zu klein zu bemessen, Weil durch 
eine grohcre Betheiligung mchr Verstciudnitz durch Vergleichung der Pra- 
miirnngs-Pferde, ein weitgchender Meinungs-Austausch, gegenseitige Belehrung, 
eine grohere Aufmunterung geweckt werden. Sie durfen jcdoch nicht solche 
Ansdehnnng habeil, das; dadurch den sich um Pramien Bewerbenden das 
Erscheincn nnt jnngem Zuchtmaterial zu sehr erschwert wird. 
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Anlaqe XYI. 

HaSellarische Zusammenstessung 
der Veriindcrnng der Hiihe der Viehbestande in der Provinz Preuhen, bezw. 

in dem Negiernngsbezirk Konigsberg in der Zeit von 1816—1892. 
(Nach den Angaben der StaListik des Deutschen Neickies.) 

Jahr. P f e r d e. R i n d v i e h. S ch a f e. S ch w e i n e. 

Provinz Preugen, d. h. Reg.-Bezirke Konigsberg, Gmnbinnen, Danzig und Marienwerder. 

1816 
1822 
1831 
1840 
1849 
1858 
1861 
1864 
1867 

376 617 
442 654 
428 311 
447 315 
482 628 
487 359 
501 442 
567 135 
538 499 

687 096 
761060 
768 939 
885 073 
981 407 

1 016 516 
1 013 850 
1 093 652 
1 026 574 

782 341 
988 203 

1 549 068 
2 517 060 
2 610 391 
2 839 827 
3 368 017 
3 810 184 
3 752 819 

433 015 
478 510 
545 446 
638 068 
625160 
608 737 
583 983 
636 668 
676 933 

Provinz 

Preuheu. 

Reg.-Bez. 

Konigs¬ 

berg. 

Provinz 

Preutzen. 

Reg.-Bez. 

Konigs¬ 

berg. 

Proviirz 

Preutzen. 

Reg.-Bez. 

Konigs¬ 

berg. 

Provinz 

Preuszen. 

Reg.- 
Bezirk 

Konigs¬ 
berg. 

1873 541 510 204 261 1216 052 452 769 3 647 493 1 283 222 704 791 266 563 
1833 586 157 219 167 1 279 778 475 131 2 763 078 979 305 980 755 351 836 
1892 645 066 238 165 1 511 888 555 173 1 889 064 622 580 1124 879 385 597 

davon: davon: 

17 584 Fohlen unt. 1 Jahr. 

18103 - 1—2 Jahre. 

15586 - 2-3 - 

13344 3—4 Jahre alte 

Pferde. 

173548 uber 4 Jahre alte 

Pferde, darunter: 

845 Zuchthengste, 

152754 zu landwirthschaftl. 

Arbeit benutzte, 

3090 Militairpferde, 

16859 andere Pferde. 

12951 Kalber noch nicht 

6 Wochen alt, 

41985 Kalber von sechs 

Wochen bis sechs 

Monate alt, 

165602 Jungvieh 
1k bis 

2 Jahre alt, da¬ 

von 3234 zur 

Zucht benutzte 

Bullen, 

334 635 uber 2 Jahre 

altes Rindvieh, 

davon: 

8074 Bullen (Zucht- 

stiere), 

53250 sonstige Stiere u. 

Ochsen, 

273311 Kuhe (auch 

Fnrsen). 
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Anlaae XVII. 

Statuten 
be r 

Heerdbuch-Gesellschaft zur Verbesserung des in Ostpreuhen 
gezuchteten Hollander Rindviehs. 

Gegrundet den 20. Oktober 1882. 

Namen nnd Zwcck der Gesellschaft. 

s 1. 
Zur Verbesserung der, der Hollander bezw. Ostfriesischen Rasse ange- 

horenden Rinder hat sich elite Heerdbuch-Gesellschaft unter dem Namen 
„Heerdbuch-Gesellschaft zur Verbesserung des in Ostpreuhen ge¬ 
zuchteten Hollander Rindviehes" gebildet. 

Die Heerdbuch-Gesellschaft hat ihren Sitz in Konigsberg i. Pr. 

8 2. 

Der Zweck der Gesellschaft ist: 

a) die Heranszuchtnng der Hollander Riuder-Rasse aus dem Zustande 
eiuer entwickelten Landrasse, in welchem sich dieselbe zur Zeit der 
Gruuduug auch nvch selbst in Holland befand, in eine reinbliitige, 
in Bezug anf Korperformen nnd Eigenschaften konsolidirte Zuchtrasse; 

b) Verbesserung der in der Nichtnng anf Milchergiebigkeit nnd Mast- 
fahigkeit in Ostprenhen gezuchteten, der Hollander Rasse ange- 
hvrendcn Rinder in Bezug anf Korperformen, Eigenschaften nnd 
Leistnngen; 

c) zuvcrlassige Legitimation der reinbliitigcn nnd dementsprcchend konstant 
vererbnngsfahigcn Znchtthiere dnrch Eintragnng in ein Heerdbuch; 

6) Erweiterung des Absatzes fur derartigc Znchtthiere nnd Schaffnng 
der Grnndlagen fur bestmoglichste Verwerthnng derselbcn. 
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In Auwendung zn briugende Mittel. 

8 3. 
Nls Mittel zur Erreichung dieses Zweckcs svllcn in AiNvenduug ge- 

bracht werden: 
a) ein Hecrdbuch, in Welches nach Matzgabe der dafiir getroffenen 

speciellen Anordnungen bis auf Weiteres die aus Holland und Ost- 
friesland bezogcnen, sowie die in Ostpreutzen nachweislich von 
Originalthieren der Hollander bezw. Ostfriesischen Rasse gefallenen 
Zuchtrinder, nach Kornng derselben durch eine Kommission, ein- 
getragen werden kvnnen; 

d) gemeinschaftliche, mit Prcimiirungen verbundene iiffent- 
liche Zuchtvieh-Auktionen. 

Mitgliedschast. 

8 4. 

Die Mitgliedschast wird durch schriftliche Beitrittserklarung bezw. 
Zahlung des Beitrages erlangt. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt 
durch den Vorstand. 

Austrittserklarungen find gleichfalls schriftlich an den Vorstand der 
Heerdbuch-Gesellschaft zu richten und entbinden von der Beitragszahlung stir 
das laufende Rechnungsjahr nur dann, wenn dieselben innerhalb des ersten 
Vierteljahres des letzteren, also bis zum 1. Juli, bei dem Vercins-Vorstande 
eingegangen find. 

Der Ausschlutz von Mitgliedern kann von der Generalversammlung in 
nicht offentlicher Sitzung mit Zweidrittel-Majoritat beschlvssen werden. 

Beitrage. 

8 6- 

Mitglieder-Beitrage zahlen: 
a,) die ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft 15 Mk. jahrlich; 
b) die lebenslanglichen Mitglieder einen einmaligen Beitrag von 

150 Mk.; 
c) die auf Vorschlng des Ausschusses bezw. Vorstandes von der 

Generalversammlung zu ernennenden Ehren- und technischen Mit¬ 
glieder nichts. 

Die Mitglicdcr-Beitrage find fur das vom 1. April bis Ende Marz 
laufende Rechnungsjahr spatestens bis zum 1. Oktober eincs jeden Jahres 
an den Geschaftsfuhrer zu bezahlcn. Beitrage, welche bis zum 1. November 
nicht eingegangen find, tverden, nach vorheriger Eriunerung im November, 
nach dem 1. Dezcmbcr per Postanftrag eingczogen. 
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Die Generalversammluug. 

§ 6. 
Die hvchste Jnstanz in alien, die Heerdbuch-Gesellschaft betreffenden 

Angelegenheiten bildet, soiveit deren Erledigung nicht zn den Befugnissen 
des BorstandeS beziv. Ausschnsses gehort, die Generalversammlung sammt- 
licher Mitglieder. 

In der Generalversammlnug hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme. 
Die Mitglieder der Heerdbuch-Gesellschaft find zn den Generalversamm- 

lungen nnter Mittheilnng der Tagesordnung nundestens 10 Tage vorher 
twin Vorstande schriftlich einznladen. 

8 7- 

Eine Generalversammlung der Heerdbuch-Gesellschaft findet jahrlich 
wenigstens einmal ftatt; auf Antrag des sunften Theiles der Mitglieder ist 
jedach der Vorstand verpslichtet, eine auherordentliche Generalversammlung 
einznbernfen. 

8 8. 

Beschliisse, welche Angelegenheiten betreffen, die nicht auf der Tages¬ 
ordnung stehen, konnen von der Generalversammlung nur dann gefaszt 
werden, wenn vor der materiellen Beschlnszfassung die Dringlichkeit der betr. 
Angelegenheit durch besonderen formellen Beschluh von der Generalversamm¬ 
lung anerkannt Worden ist. ^ 

Sammtliche Beschliisse werden mit absoluter Majoritat gefatzt; 6ei 
Stimmen-Gleichheit gilt der betreffende Antrag als abgelehnt. 

Zn Beschliissen, welche die Auflosung der Gesellschaft, die Verlegung 
des Sitzes derselben, oder den Ausschlusz von Mitgliedern betreffen, ist Zwei- 
drittel-Majoritat erforderlich. 

8 9. 

Sammtliche Wahlen find, soweit nicht Akklamation beliebt wird, durch 
Stimmzettel zu bewirken, und entscheidet auch hier die absolute Stimmen- 
mehrheit. Erhalt iin ersten Wahlgange Niemand die Majoritat, so kommen 
diejenigen bciden Kandidaten, welche die meisten Stinimen erhalten haben, 
auf die engere Wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos, welches 
der Vorsitzende zu ziehen hat. 

Die Generalversammlung hat: 
a) die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder des Ausschnsses beziv. 

die Vertrauensmanner der Gesellschaft zu erwahlen; 

b) die Rechnung zu dechargiren; 

c) liber die ihr vom Vorstande vorgelegten Berathnngsgegcnstande Be- 
schlntz zu fassen; 
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d) iiber Aenderungen der Statllten, iiber die Verlegung des Sitzes 
dcr Gesellschaft, iiber deren etwaige Auflosuug, so wie iiber Ab- 

^ andcruug der fur das Heerdbuch crinsseneu Bestimmungen zu be- 
schlietzen. 

Der Ausschutz. 

8 10. 
Die Provinz Ostpreutzen wird auf Vorschlag des Vorstandes vom 

Ausschutz auf den jedesmaligen Zeitranm von 3 Jahren in eiue Anzahl 
Korungsbezirke eingetheilt. Fiir jeden Koruugsbezirk werden zwei Ve» 
trauensmanner gewahlt. 

8 11. 

Die Vertraucnsmanncr bilden nut bent Vorstaude znsammen den 
Ausschutz. 

Der Ausschutz stcllt den Voranschlag fur die Einnahmen und Aus- 
gaben der Gesellschaft jahrlich fest uud bestimmt die Hohe und die Zahl der 
auf den Zuchtvieh-Auktionen zur Verthcilung kommenden Pramien. 

Der Ausschutz wird vom Vorstaude uach Ermessen berufen, was je- 
doch jahrlich mindcstens einmal zu geschehen hat. — In den Ausschutz- 
Sitzungen werden vorgefundene Ucbelstande, z. B. unrichtige oder ungenaue 
Fiihruug der Stammzuchtregister, zu schlechte Haltung von Heerdbuch- 
thieren re., bezw. Vorschlage zu deren Beseitigung, zur Erorterung gebrachh 
bevor diesclbeu der Generalversammlung zur event. Bcschlutzfassung vorgelegt 
werden. 

8 12. 

Die Vertrauensmanner, welche mit dcm Vorstande zusammen den 
Ausschutz bilden, werden von der Generalversammlung zunachst auf 1 Jahr 
und sodann auf 3 Jahre gewahlt. — Jedes Mitglied der Heerdbuch-Gescll- 
schaft ist verpflichtet, die Wahl zum Vertrauensmann anzunehmen. 

Der Vorstaud. 

8 13. 
Der Vorstaud der Heerdbuch-Gesellschaft bcstcht aus einem Vorsitzcndcn, 

dessen Stellvcrtreter, einem Geschaftsfiihrer uud zwei Beisitzern. 
Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Generalversammlung 

zunachst anf 1 Jahr und sodann auf 3 Jahre gewahlt. 
Der Vorstaud bereitet die Beschliisse des Ansschusses und der General- 

vcrsammlliug vor uud siihrt dieselben aus. 

8 14. 

Der Vorsitzende bezw. un Behinderungsfalle dessen Stellvertreter 
beruft den Vorstaud, den Ausschutz, sowie die Generalversammlung und 
leitet deren Verhandlungen. 
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Der Vorsitzcnde und in Behinderungsfallen dessen Stcllvertrerter voll- 

zicht in Gemcinschaft mit dcm GeschaftSfuhrer die Geschaftsbriefe und offent- 

lichen Kundgcbiingen der Heerdbuch-Gesellschaft und vertritt in gleicher 

Weise die Gesellschaft nach aussen. 

8 15. 
Der G c sch aftsfiihrer hat gcgen cine ihm zu bewilligende Remuneration 

die laufcndcn Geschafte der Heerdbuch-Gesellschaft zu fuhren, also namentlich 

die Eintragungen in das Heerdbuch zu bcwirken, dasselbe druckfertig zu stellen 

und herauszngeben, sowie Bcscheiingungen auf Grnnd der in das Heerdbuch 

erfolgten Eintragungen auszllstellen, die Protokolle zn fiihren, die Beitrage 

und andcrweitigen Jntradcn der Gesellschaft zu vereinnahmen, dieselben 

kassenmahig nach dem Etat zu verlvalten und uber die Verwendung der 

Einnahmen unter Beibringung der Belege Rechnung zu legen. 

Fur die im Jnteresse der Gesellschaft, z. B. bei Korungen, auszufuhrenden 

Reisen erhalt der Geschaftsfiihrer die baaren Auslagen an Fahrgeldern und 

10 Mk. Diaten pro Tag. 

Die Korungs-Kommission und der Korungs-Kommissar. 

8 16. 
Behufs Bewirkung der erforderlichen Korungen der in das Heerdbuch 

einzutragenden Zuchtrinder wird fur jeden Korungsbezirk eine Korungs- 

kommission aus einem Vorstandsmitgliede und den beiden Bertrauensmannern 

dcs Bezirks gebildet. 

Bei Behinderung eines Vorstandsmitgliedes, an der Korung theil- 

zunehmen, kann dasselbe durch ein anderes Vorstandsmitglied ersctzt werden, 

und bei Behinderung eines Vertranensmannes steht es dem die Korung ab- 

haltenden Vorstandsmitgliede fret, ein anderes Mitglied der Heerdbuch- 

Gesellschaft als Vertrauensmann hinzuzuziehcn. 

8 17. 
Fiir den ganzcn Bezirk der Heerdbuch-Gesellschaft kann vom Vorstande 

ein Korungs-Kommissar berufen werden, der durch diese Berufnng jedoch 

iiicht Mitglied des Vorstandes wird. 

Den Korungs-Kommissar kann bei den Korungen nach Anordnung des 

Vorstandes entweder ein Vorstandsmitglied oder ein Vertranensinann vertreten. 

8 18. 
Bis zu einein spatercn von der Generalversammlung fcstzusetzeuden 

Zeitplliikte kvnnen in das Heerdbuch nach vorhcrgegangcncr Korung ein- 

getragen werden: 

1. von autzerhalb in die hicsige Provinz eiilgefiihrtc Znchtstiere, wcnn 

dieselben in ein hollandischcs oder ostfriesisches Heerd- oder Kalber- 

bnch eingetragen find, 

6 
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2. solche Stiere reiner Hollander Rasse, welche vaterlicher- oder mutter- 

licherseits von Heerdbuchthieren abstammen, 

3. diejenigen Kiihe, welche aus Holland bezw. Ostfriesland eingefiihrt 

find, und deren Nachkommen reiner Rasse, sowie 

4. vaterlicher- oder mutterlicherseits von Heerdbuchthieren abstammende 

Nachkommen reiner Rasse. 

8 19. 
Bei den Eintragungen in das Heerdbuch sind zu vermerken: 

1. Die Rummer des Thieres, wobei den Stieren ungerade, den Kiihen 

gerade Nummern in laufender Reihenfolge zu ertheilen sind; ferner 

haben die Eintragungen in zwei, nach dem Geschlecht der ein- 

zutragenden Thiere gesonderten Abtheilungen — A fur Bullen und 

L fur weibliche Thiere — zu erfolgen; 

2. der Name des Thieres; 

3. der Name und Wohnort des Ziichters; 

4. der Name und Wohnort des Besitzers; 

5. Farbe und Abzeichen des Thieres; 

6. Ort, Tag und Jahr der Geburt; 

7. Eingetragen in das Stammzuchtregister von: Jahr- 

gang . . . ., Rummer .... 

8. die Abstammnng, soweit dieselbe aus Heerdbuchthiere zuruckzufiihren ist; 

9. das Datum der Ankorung; 

10. die gelegentlich der Ankorung angenommenen Korpermatze, und zwar: 

a) Lange des Rumpfes, 

b) Hohe des Widerriistes, 

o) Hohe der Huften, 

s) Breite j ^ ^^ustkastens hinter den Schultern, 

k) Breite der Huften, 

g) Breite des Becketts; 

11. das Datum der Eintragung in das Heerdbuch; 

12. Bemerkungen. 

Bei der Publikation des Heerdbuches werden die Eintragungen der 

Rubriken 7 und 12 nicht mil veroffentlicht. 

Die Stammzuchtregister. 

8 20. 

Jedes Mitglied der Heerdbuch-Gesellschaft, welches Heerdbuchthiere 

ziichtet und deren Nachkommenschaft in das Heerdbuch eintragen zu lassen 

bcabsichtigt, ist zur Fnhrung eines Stammzuchtregisters verpflichtet, in 

welches nur die in seinem Besitze befindlichcn Heerdbuchthiere und deren 

reinblutige Nachkommen eingetragen werden durfcn. 
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Das Stammzuchtregister erhalt folgende Einrichtung: 

„Jahrgang 18 . . " 

Abtheilung A. Zur Zucht bestimmte Stiere: 

a) Laufende Rummer, 

b) Rummer des vorjahrigen Stammzuchtregisters. 

e) Band uud Rummer des Heerdbuches, 

6) Name (nur bei bereits gekorten uud in das Heerdbuch eiugetragenen 

Thieren anzugeben), 

e) Farbe uud Abzeichen, 

1) Tag und Jahr der Geburt, 

g) Name und Heerdbuchnnmmer des Vaters, 

h) Name und Heerdbuchnnmmer der Mutter, 

i) Geburtsort, bei angekauften Thieren Name und Wohnort des 

Zuchters, 

k) Datum und Resultat der Korung, 

l) Bemerkungen. 

Abtheilung 8. Zur Zucht bestimmte weibliche Thiere und deren 

Nachkommenschaft: 

a) Laufende Rummer, 

b) Rummer des vorjahrigen Stammzuchtregisters, 

0) Band und Rummer des Heerdbuches, 

3) Name (nur bei bereits gekorten und in das Heerdbuch eingetragenen 

Thieren anzugeben), 

e) Farbe und Abzeichen, 

1) Tag und Jahr der Geburt, 

g) Name und Heerdbuchnnmmer des Vaters, 

b) Name und Heerdbuchnnmmer der Mutter, 

i) Geburtsort, bei angekauften Thieren Name und Wohnort des 

Zuchters, 

k) Datum und Resultat der Korung, 

Heerdbuch-Nummer und Name 

am ten, am ten, am ten 

ten 

Geschlecht, 

Farbe und Abzeichen, 

o) Bemerkungen iiber den Verbleib bczw. die Verwendnng des Knlbes. 

(Zur Zucht zugelegt, zur Zucht verkauft [wohin], geschlachtet, krcpirt 

an den Fleischer verkauft.) 

p) sonstige Bemerkungen. 

1) belegt mit ©tier 

m) abgekalbt am 

n) des Kalbes 

6* 
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§ 21. 
Die Stammzuchtregister find fur jedes Kalenderjahr in 

Uuxlo neu anzulegen: die hierzu erforderlichen Formulare werden auf 

Veranlassung der Heerdbuch-Gesellschaft gedruckt werden und in der be- 

tresienden namhaft zu machenden Druckerei kauflich zu haben sein. 

In das Stammzuchtregister find am Schlnsse eines jeden Kalenderjahres 

die am 31. Dezember in der betreffenden Heerde vorhandenen, znr Zucht 

bestimmten reinblutigen, d. h. die angekorten und die noch nicht gekorten 

jedoch vater- und mutterlicherseits von Heerdbuchthieren abstammenden 

Rinder, in einer dem Alter der Thiere entsprechenden Reihenfolge unter 

vollstandiger Erstattung der durch das Stammregister erforderten Angaben 

einzutragen. 

8 22. 
Bei der Korung find die Stammzuchtregister der Kornngs-Kommission 

vorzulegen. 

Das Duplikat des Stammzuchtregisters ist nach Ablauf eines jeden 

Jahres und zwar spatestens bis zum 1. Februar des nachstfolgenden Jahres 

an den Geschaftsfuhrer der Heerdbuchgesellschaft einzusenden, welcher diese 

Duplikate nach Jahrgangen und alphabetischer Reihenfolge der betreffenden 

Orte geordnet aufzubewahren hat. 

8 23. 
Unter die Eintragungen des dem Geschaftsfuhrer einzureichenden 

Duplikats des Stammzuchtregisters ist von dem Eigenthumer der betreffenden 

Heerde folgender eigenhandiger Bermerk zu setzen: 

„Die vorstehenden Eintragungen nach bestem Wissen bewirkt zu 

haben, verburgt der Unterzeichnete mit seinem Ehrenwort." 

8 24. 
Unrichtige Angaben, namentlich in Bezug auf die Abstammung der 

znr Korung vorgefuhrten Thiere, haben den Ansschlutz des betreffenden 

Mitgliedes aus der Heerdbuch-Gesellschaft znr Folge. 

§ 25. 

Bei Einreichung des Duplikats des Stammzuchtregisters ist gleich- 

zeitig anzuzeigen, welche Veranderuugen in Bezng auf die fruheren Jahr- 

gauge des Stammzuchtregisters vorgekommen sind, also namentlich Verkaufe 

von Zuchtvieh zu Zuchtzwecken, und Ausrangirung von Zuchtthieren. 

8 26. 
Mitglicdcr der Heerdbuchgesellschaft, welche die Einreichung der Stamm- 

zncht-Ncgistcr und statistischen Nachweisungen unterlassen und trotz erfolgter 

Mahnung spatestens inncrhalb scchs Wochen nach dem statutenmatzigen 
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Termin, bent 1. Februar eincs jcbeit Jahres, nicht betvirkei,, verfallen zu- 

nachst in cine an die Kasse der Heerdbuchgesellschaft zu zahlende Strafe 

von 10 Mark. 

Wird diese Strafe nicht bezahlt und das Stammzuchtregistcr in 

spatestens tveitcrcn vier Wochcn nicht eingereicht, so erhoht sich diese Strafe 

anf 60 Mark. Erfolgt die Einreichung der Stammznchtregister und statisti- 

schen 9lachweisungen auch in weiteren vier Wochen nicht, so wird diese Unter- 

lassung als cine Austrittserklarung angesehen und einer solchen gleich er- 

achtct werden. 

8 27. 

Sammtliche Mitglieder der Heerdbuchgesellschaft find verpflichtet: 

1. zur Zucht benutzte Stiere, die noch nicht in das Heerdbuch ein- 

getragen werden konnten, zum nachsten Korungstermin znr Korung 

bezw. Vorkorung anzumelden und vorzustellen; 

2. die Nachzucht ihrer Heerden, sowie etwa angekaufte, zur Zucht be- 

stimmte Thiere spatestens alle drei Jnhre zur Korung vorzustellen. 

In Folge Eintritts auherordentlicher Ereignisse, wie Krankheit im 

Biehstande, groher Futtermangel, Brandschaden K. ist der Vorstand berechtigt, 

auf Antrag des betreffenden Heerdenbesitzers, die Korung ausnahmsweise um 

ein Jahr hinauszuschieben. 

Mitglieder, welche trotz erfolgter Erinnerung es unterlassen, die An- 

meldung zur Korung in demjenigen Jahre zn bewirken, in welchem dieselbe 

nach vorstehender Vorschrift hatte erfolgen sollen, zahlen an die Kasse der 

Gesellschaft eine voin Geschaftsfuhrer einzuziehende Strafe von „ein- 

hundert Mark". 

Die Korung. 

8 28. 

Die Anmeldungen zur Korung, welche gleichzeitig als Anmeldungen 

zur spateren Eintragung der angekorten Thiere in das Heerdbuch gelten, find 

spatestens bis zum 1. Februar eines jeden Jahres an den Geschaftsfuhrer, 

unter genauer Bezeichnung der zu korenden Thiere, Angabe des Jahrganges, 

des Gcburtstages, des Namens und der Heerdbuchnnimner der Mutter re. 

zu richtcn. 

8 29. 

In Bczng anf die Nichtigkcit der Eintragungen in das Anmelde- 

fvriilnlar zur Korung ist von dcm Anmeldendcn dieselbe Erkliirung auf 

Ehremvort abzngeben, wie sic fur die Stammzuchtregistcr (§ 23 des Statuts) 

vorgcschrieben ist. 

Diejcni^en Tage und Orte, an dcnen die Kornngen stattzufindcn 

haben, werden von dcm Vorstande festgcsetzt. 
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§ 30. 
In solchen Heerden, welche mindestens 15 Thiere zur Eintragung gleich- 

zeitig anmeldeten, hat die Korung auf Antrag des betreffenden Besitzers an 

dem Orte zu erfolgen, an welchem die Heerde steht. 

Findet an Orten, in denen weniger als 8 Thiere zur Korung ge- 

langen, eine solche statt, so ist von dem oder den betreffenden Anmeldern, 

im letzteren Falle pro rata, der angemeldeten Thiere, dennoch der Betrag 

von 40 Mk. fiir die Korung und Eintragung der gekvrten Thiere in das 

Heerdbuch als Minimalbetrag zu entrichten. 

Zur Vermeidung derartiger Mehrkosten ist es den Mitgliedern der 

Heerdbuch-Gesellschaft jedoch gestattet, sich mit benachbarten Mitgliedern der 

Gesellschaft uber einen zur gemeinschaftlichen Vornahme der Korung ihnen 

geeignet erscheinenden Ort und Tag zu einigen und hierauf bezugliche An- 

trage bei dem Vorstande der Gesellschaft zu stellen. 

8 31. 
Um zur Korung zugelaffen zu werden, mussen Stiere mindestens 

24 Monate alt sein, Starken mussen einmal abgekalbt haben. 

8 32. 
Die Korungs-Kommission verfahrt bei der Korung nach ihrem eigenen 

freien Ermessen: die Mitglieder derselben find nicht zur Angabe der Griinde 

verpflichtet, von denen sie sich bei der Zuruckweisung einzelner bezw. sammt- 

licher angemeldeten Thiere haben leiten lassen. 

Die Zuruckweisung kann namentlich wegen fehlerhaften Korperbaues 

und zu schlechter Haltung der angemeldeten Thiere erfolgen. 

8 33. 
Die Korungs-Kommission hat jederzeit das Recht, die betheiligten 

Heerden sowohl selbst zu besichtigen, als auch zu diesem Zweck eines ihrer 

Mitglieder zu delegiren und von dem Besitzer der Heerde eingehende Beant- 

wortung aller auf die Zucht und Abstammung der Thiere gestellten 

Fragen, sowie die Vorlegung der Stammzuchtregister zu fordern. 

Hat ein Mitglied der Korungs-Kommission selbst Thiere zur Korung 

angemeldet, so tritt fur das betheiligte Mitglied ein Stellvertreter bezw. der 

Vertrauensmann des benachbarten Pramiirungsbezirks ein. 

8 34. 
Die Mitglieder der Korungs-Kommission erhalten, mit Ausnahme des 

Geschaftsfuhrers bezw. des Korungs-Kommissars, bis auf Weiteres zwar 

keiue Diateu, klinnen jedoch die Zuruckerstattuug der baaren Auslagen an 

Fahrgeldern beansprnchen, soweit die vorhandenen Geldmittel zu deren Be- 

zahlung hinreichen. 
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§ 35. 
Die Mitglieder der Heerdbuch-Gesellschaft find verpflichtet, die Mit- 

glieder der Korungs-Kommission unentgeltlich von der nachsten Eisenbahn- 
bezw. Pvststation abholen zu lassen und dorthin wiederum znruck, sowie 
event, zn eincm bcnachbcirten Mitgliede der Heerdbuch-Gesellschaft weiter zu 
befvrdern. 

8 36. 
Die Korungs Kommission giebt nach Vereinbarung mit dem Besitzer 

jcdcm angekorten Thiere einen Namen und macht die erforderlichen Ein- 
tragungen in ein dem Hauptbuch konform angelegtes Korungsbuch. 

Die Richtigkeit der Eintragungen ist fur jeden Kornngstermin von 
der betreffenden Korungs-Kommission zu bescheinigen. 

Das Korungsbuch ist nach Beendigung der Korung dem Geschafts- 
fuhrer einzureichen, welcher auf Grund desselben die Eintragungen in das 
Heerdbuch bewirkt. 

8 37. 
Die angekorten Thiere werden auf der linken Lende mit den Buch- 

staben ?. II. (Preuhische Hollander) bei der Korung gebrannt. 

Die Verkorung. 

8 38. 
Vaterlicher- und mutterlicherseits von Heerdbuchthieren abstammende 

Stiere unter 24 Monate alt, welche der Zuchter selbst benutzt vder zu be- 
nutzen beabsichtigt, konnen der Korungs-Kommission zur Vorkorung vor- 
gestellt werden. 

8 39. 
Falls die Stiere in der Vorkorung angenommen werden, ist die Nach- 

kvmmeuschaft derselben, welche von im Sinne der Heerdbuch-Gesellschaft rein- 
bliitigen, weiblichen Thieren fcillt, die innerhalb des nachsten Jahres bezw. 
bis zu der im nachsten Jahre stattfindenden Korung, langstens jedoch inner¬ 
halb 14 Monaten nach der Vorkorung von diesen Stieren gedeckt Worden 
find, als reinblutige Nachkommenschaft zu betrachtennmd dieser glcichbcrechtigt. 

8 40. 
Wird ein vorgekorter Stier wahrend des auf das Jahr der Verkorung 

folgenden nachsten Kalenderjahrcs uicht zur Korung vorgestellt, so verliert 
der Stier von dem Zeitpunkte ab, an welchem die Korung hatte bewirkt 
werden konnen, spatestens jedoch 14 Monate nach der Vorkorung, das Recht 
der reiublutigen Vererbungsfahigkeit, und seine von diesem Zeitpunkte ab er- 
zeugte Nachkommenschaft das Necht der Neinblutigkeit, 
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8 41. 
Fur die Anmeldung zur Vorkorung gelten dieselben Vorschriften, wie 

fur die Anmeldung zur Korung, jedoch find die zur Vorkorung angemeldeten 
Sticre in dem Anmeldeformnlar am Schlusse gesondert aufzufuhren. 

8 42. 
Die vorgekorten Bullen werden in ein besonderes Buch nach laufender 

Nuimner, uuter Angabe der bei der Vorkorung aufgenommeuen Korpermatze 
eingetragen. 

Fur die Vorkorung ist ein Beitrag von 2 Mk. pro Skier zu entrichten. 
Mit dem Brandzeichen der Gesellschaft durfen die vorgekorten Stiere 

n i ch t bezeichnet werden. 

8 43. 
Beschwerden, welche sich auf den Aussall der Korung beziehen, find 

spatestens innerhalb einer Zeit von 10 Tagen nach dem Korungstermin 
schriftlich und unter Einzahlung eines Vorschusies von 40 Mark bei dem 
Vorstande, dem die Entscheidung liber diese Beschwerden zusteht, zu Handen 
des Geschaftsfuhrers einzureichen. 

Erweist sich die Beschwerde als ungerechtfertigt, und wird dieselbe vom 
Vorstande zuruckgewiesen, so hat der Beschwerdefuhrer die durch das Be- 
schwerde-Verfahren entstandenen Unkosten zu ersetzen. — Andernfalls werden 
die Kosten von der Gesellschaft getragen. 

8 44. 
Fur die Korung und fur die Eintragung in das Heerdbuch haben 

Bcitgliedcr der Gesellschaft fur jedes angckorte Thier 5 Mk. zu bezahlen. — 
Nichtmitglieder zahlen das Doppelte, jedoch in jedem Falle fur die Vor- 
nahme der Korung mindestens 50 Mk. — Fur Auszuge aus dem Heerd¬ 
buch vder aus dem Stammzuchtregister, sowie fur deren Beglaubigung find 
pro Thier 1 Mk. zu bezahlen. 

Diese Gcldbetrage werden vom Geschaftsfuhrer der Gesellschaft gegen 
Uebersendung der betr. Bescheinigungen per Postvorschuh eingezogeu, wenn 
nicht die zu zahlenden Geldbeitrage bereits vorher an den Geschaftsfuhrer 
eingesandt Worden find. 

8 45. 
Das Heerdbuch erschcint in einzclnen Banden nach Bedarf. 
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Anlafle XVIII. 

Westimmungen 
Liber die 

Thiitigkeit der Preisrichter fur Nindvieh uuf dev 

Vezirksschau 1884. 

§ i. 
Die Herren Preisrichter versammeln sich zu dem Zweck ihrer Consti- 

tuirung am in dem Geschafts-Bnreau des Ausstellungs- 

Komitees. 

Die Konstituirung erfolgt in der Weise, dah die Herren Preisrichter 

cinen Vorsitzenden und einen Schriftfuhrer des Preisrichter-Kollegiums, sowie 

einen Vorsitzenden fiir jede Abtheilung wahlen. 

Bis zu der erfolgten Konstituirung des Preisrichter-Kollegilims fuhrt 

der Vvrsitzende des Ausstellungs-Komitees den Vorsitz. 

8 2. 
Die Beurtheilung beginnt am Morgens 8 Uhr. 

Dieselbe erfolgt durch gleichzeitige Vorfuhrung sammtlicher Thiere 

jeder Klasse in den vom Komitee zur Verfugung zu stellenden Vorfuhrungs- 

Ringen. 

Der Eintritt in die Vorfuhrungs-Ringe steht nnr den Herren Preis- 

richtern und den denselben beigegebenen Komiteemitgliedern, sowie den bei 

der Vorfuhrung der Thiere dienstlich beichaftigten Personen fret, ist jedvch 

den Ausstellern und anderen Personen strikte untersagt. 

8 3. 
Die Preisrichter arbeiten nach einem Katalog, welcher die Namen der 

Aussteller nicht enthalt. Es ist daher den Herren Preisrichtcrn vor be- 

endeter Pramiirnng nicht gestattet, Ermittelungen in Bezug anf den Namen 

des Besitzers eines ausgestcllten Thieres anzustellen. 

8 4. 
5luhe mnssen, uin einen Preis erhalten zu kvnnen, wahrend des lctzt- 

verflossenen Jahres ein Kalb zur Welt gebracht haben, vder sowie die in 

den Klassen 4, 8 und 12 vvrgefnhrten Starken ersichtlich tragend sein. 
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§ 5. 
Erhebliche, wahrnehmbare oder notorische Erbfehler schlietzen von der 

Pramiirung aus. 

8 6. 
Es bleibt den Preisrichtern freigestellt, wie sie sich ihr Urtheil bilden 

wollen; es empfiehlt sich jedoch, wenn dieselben durch Bonitirung nach 

Punkten sich einen gewissen Anhalt fur ihr Urtheil bilden. Der Grund der 

Zuerkennung des Preises ist kurz anzugeben. 

8 7- 

Es steht den Preisrichtern zu, die Zuerkennung eines ausgesetzten 

Preises zu versagen. 

8 8. 
Die in dem den Preisrichtern uberreichten Ausstellungsprogramm bei 

den einzelnen Klassen angegebenen Altersgrenzen find genau zu beachten, 

und ist in zweifelhaften Fallen das Gutachten des aus dem Platze an- 

wesenden Thierarztes einzuholen. 

8 9. 
Entstehen Zweifel iiber die in Bezug anf ein Thier im Katalog ge- 

machten Angaben, so ist nach § 18 des Ausstellungs-Programms der Aus- 

steller verpflichtet, die Richtigkeit zu beweisen; gelingt der Beweis nicht, so 

bleibt das betreffende Thier von der Pramiirung ausgeschlossen. 

Zur Beseitigung derartiger Zweifel durch den Aussteller ist von den 

Preisrichtern die Vermittelung des der Kommission beigegebenen Komitee- 

Mitgliedes in Anspruch zu nehmen. 

8 10. 
Die Preisrichter durfen in der Abtheilung, in der sie als solche fungiren, 

nicht gleichzeitig Aussteller sein. 

8 ii. 
Behufs Zuerkennung der Wettpreise delegirt jede der drei Preisrichter- 

Kommissionen eines ihrer Mitglieder in eine zu diesem Zweck neu zu bildende 

Preisrichter-Kommission. 

8 12. 
Die Beurtheilung der fiir die Reprasentation ganzer Zuchten ange- 

meldeten Thiere erfolgt gleichfalls durch die gleichzeitige Norfuhrung sammt- 

licher bei dieser Konkurrenz betheiligten Thiere seder Kategorie in dem fur 

diesen Zweck bestimmten Vorfuhrungs-Ringe. 

8 13- 

Zur Protokollfnhrung iiber die Vertheilung der Preise wird seder 

Preisrichter-Kommission cin Formular iibergeben werden, anf welchem die 

zu vergebenden Preise, demProgramm entsprechend geordnet, vorgeschrieben find. 
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Diese Formulare find mit den erforderlichen Angaben, zu denen 
namentlich auch die Katalognummer desjenigen Thieres, auf welches sich 
dieselben beziehen, gehort, versehen und von sammtlichen Richtern, welche an 
der Pramiirung theilgenommen haben, unterschrieben, unmittelbar nach Be- 
cudigung der Beurtheilung dem Ansstellungs-Komitee einzureichen. 

8 14. 
Preise, welche ansfallen, Weil in der betreffenden Klasse kein pramiirungs- 

wiirdiges Zuchtmaterial vorhanden ist, konnen von dem Komitee dazu ver- 
wendet werden, als Champion-Preise fur den besten Slier und die beste 
Kuh bezw. Starke der Ausstellung vergeben zu werden. 

§ 15. 
Zur Beschlutzfassmig hieruber wird das Ausstellungs - Komitee am 
 Abends 6 Uhr im Geschcifts-Bureau der Ausstellung eine Sitzung 
abhalten. 

8 16. 
Die Vergebung der Champion-Preise erfolgt durch die fur die Zu- 

erkennung der Wettpreise eingesetzte Preisrichter-Kommission. 

8 17. 
Behufs Zuerkennung der Champion-Preise werden der Kommission 

sammtliche durch erste Preise ausgezeichnete Thiere des in Betracht kommen- 
den Geschlechts in dem hiezu bestimmten Ringe vorgefuhrt. 

8 18. 
Den Preisrichtern wird eine Viehwaage und ein Lydtin'scher Mchstock 

zur Verfiigung gestellt werden. 



Zusammenftellung der fur Hollander- bezw. Ostfriesische 

XIXil. Einzelpreise, Lammlungs- und Familienpreise 

E i n z e lp r e i s e. 
£ 
£ j ? ... Procentsatz. 
rr 

J=> 
s 

*5’ c 
W 

Aussteller. CJ 
CO ~trt ■c 

Z 

I 

II HI. IV. 

1 
Z 

3 
C 

G 

60 

£|f 
C 

B c 

1 Kollektiv-AusstellungderOstpreusnschen 
Hollander Heerdbuch-Gesellschaft . 318 3 10 18 17 22 32 22,0 10,1 32,1 29 

2 Westpreutzische Heerdbuch-Gesellschaft . 48 — — — 3 1 9 8,3 18,8 27,1 1 

3 Sonstige Aussteller von Hollander Vieh 
aus Ost- und Westpreuhen . . . 48 — 1 — 4 2 6 14,6 12,5 27,1 3 

4 Sonstige Aussteller von Hollander Vieh 
aus Hannover   42 —- 1 2 1 3 4 16,7 9,5 26,2 — 

5 Verein ostfriesischer Stammviehzuchter 16 1 1 1 — — 3 18,7 18,7 37,4 — 

Gesammtzahl des angemeld. Hollander 
Viehs  472 4 13 21 25 28 54 19,3 11,4 30,7 33 

Von der Gesammtzahl entfallen 
demnach: 

I. aus die Kollektiv-Ausstellung 
der Ostpreuhischen Hollander 
Heerdbuch-Gesellschaft . . . 318 3 10 18 17 22 32 22,0 10,1 32.1 29 

II. anf die ubrigen Aussteller . 154 1 3 3 8 6 22 13,6 14,3 27,9 4 

(Linkage XlXb umseitig.) 
jKll(l>j>C XIXc. Uebersicht der Priimlirnngs-Ergebnisse fur das Vieh der 

E i nz e lp r else. 

£ Procenl atz B 

% 

c§ 

Aussteller. 
CO ct 

B 

B- 

© 
I. II. III IV. 

£ 
5 

n 

B~ 

S 

g 

c 3 
^ 3 

jjjj 
5 
5 
G 

.3 

C0g2 

1 Heerdbuchgesellschaft fur in Ostpreuszen 
gezogenes rothbuntes Vieh .... 114 — 7 2 3 1 7 11,4 6,1 17,5 5 

2 Viehzuchtvcrein fur die Holsteinische 
Glbmarsch  20 1 1 2 3 — 2 35,0 10,0 45,0 1 

3 Vereinigung Vreitenburger Viehzuchter 16 — 2 3 2 — - 43,7 — 43,7 1 

4 Sonstige Aussteller von rothbuntem Vieh 51 — 1 3 1 2 7 .3,7 13,7 27,4 2 

5 Gesammtzahl des angemeldeten roth- 
bnnten Viehs  201 1 n 10 9 3 16 16,9 8,0 24,9 9 

6 Also ausrerhalb der Heerdbuchgesellschaft 
fur in Ostprenhen gezogenes roth¬ 
buntes Vieh ......... 87 1 4 6 6 2 9 24,1 10,4 34,5 4 



Riuder 1892 in Konigsbcrg erthcilten Preise. 
im Berliiiltnih zur Zahl der angemeldeten Thiere. AnIttAL XIXil. 

5 

s a m m l u it g s - P r e i s e. 
§ - 

^2 d 

CO sf c 
c5 tfO 

Familien - Preis e. Gesammtzahl 
der 

Auszeichnungen. 

Procentsatz d. Aus¬ 
zeichnungen zur 

Zahld.angemeldeL. 
Thiere. 

. 

II. III. IV. 

75 

CC 
£ 

B 
S 

B 
| 

© © 
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0 CD 

L)»- 

I. II. III IV. 

'cT 
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s L) 

I. 
A 

cb 
£ 

§5 £ 

d 
fi 
B 
75 
O A 

A
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er
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1 
& 
75 

is> 
£ 

3 0 5 5 3 5 1 24 44 4 2 7 7 5 6 31 124 33 157 39,0 10,4 49,4 

- - 1 — — - — 1 — — — — — — — - 5 9 14 10,4 18,8 29,2 

- — — — 1 — — 1 2 - — — — 2 — 2 10 6 16 20,8 12,5 33,3 

— 7 4 11 16,7 9,5 26,2 

- — — — — - — - 2 — — — 1 — — 1 4 3 7 25,0 18,7 43,7 

8 2 6 5 4 5 1 26 48 4 2 7 8 7 6 34 150 55 205 31,8 11,6 43,4 

3 2 5 5 3 5 i 24 44 4 2 7 7 5 6 31 124 33 157 39,0 10,4 49,4 
1 1 

~ 
- 

2 4 1 2 3 26 22 48 16,9 14,8 31,2 

(Anlage XIX b umseitig.) 

rothbunten Schliige Holsteins in Konigsberg 1892. NlUttfle XIXC. 

Smnm- 

t'- 
ss ^ 

^ d 
Gesammtzahl 

der 

Procentsatz d. Aus¬ 
zeichnungen zur 

d.rnnik»rnt>ld?s 

Auf je wieviel 
Thiere. Gesammt- 

betrag 
der 

Pro Kopf 
der 

angemeldet. 
Thiere 

entfielen 
an 

Geldpreisen. 

Mark. 

Familien- Auszeichnungen 
Thiere. 

Preise. «§! 

si 
JO a 

Preise. 

A- *1 
d 
B 
B 
75 
G 

£ 

K 

75 

75 2 
fej G 

g 

B 

© 

S3- 

rH 
i-H 

£ i erhaltenen 
Geldpreise. 

Mark. 

— 6 11V. Preis 14 7 21 12,3 6,1 18,4 8,1 16,3 5,4 1925 16,89 

— 1 — 7 2 9 35,0 10,0 45,0 2,8 10,0 2,2 850 42,50 

1 1 11II.Preis 9 — 9 56,2 — 56,2 1,8 — 1,8 1510 93,75 

I III. Preis 
. 1 Ancrk. 

4 — 8 8 16 15,7 15,7 31,4 6,4 6,4 3,2 1050 20,6 

3 12 2 38 17 55 18,9 8,4 27,3 5,3 11,6 3,7 5335 26,58 

3 6 1 24 10 34 27,6 11,5 39,1 3.6 8,7 2,6 3410 39,2 
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Uebersicht der von dem Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralverem 
Schafe, Schweine 

Jahr, 

in 

welchem 

die 

Rindvieh- 

schau 

stattfand 

w 
a 

3 

A 

Zahl der vorgesuhrten Thiere: 
Betrag 

der 
fur die 
Rin- 
der- 

schauen 
ausge- 
setzten 

Staats- 
pra- 
mien 

Mk. 

Ri nbcr: 
j 

© 

I 

3 

8 

G 

Jf 

© 

3 

sf 

O 

S 

S' 
©5 

*<X> 
3 « 
© 

s 
©s 

3 

A u 

3 

? 
CQ 

3 

g 
B 

3 

1876 555 108 57 21 6000 

1877 559 346 34 30 11400 

1878 — 69 157 426 115 66 — 6000 

*)1879 205 100 8 300 101 48 10 567 216 44 36 11400 

1880 180 91 7 306 r 12 485 77 27 23 6000 

*) 1881 139 145 HZ 122 34 4 633 275 54 16 11400 

1882 137 96 3 213 36 3 — 351 82 67 36 6000 

1883 198 85 3 274 68 20 6 456 157 110 51 6000 

*) 1884 71 71 11 35~ 44 42 — 312 207 98 50 8100 

1885 143 101 14 238 105 51 10 519 156 86 10 9200 

1886 150 80 8 243 106 33 19 489 31 29 85 9200 

*)1887 74 91 25~ 45 70 — 331 326 153 — 8100 

1888 227 119 10 267 108 12 9 525 105 131 — 9000 

1889 197 89 4 207 76 18 36 430 49 53 14 9000 

1890 

1891 167 107 15 290 167 31 17 627 75 66 8 9000 

1892 223 133 3 324 108 15 44 627 24 14 5 *117100 

1893 173 91 '^2( rH 89 20 22 429 46 11 11 5500 

Zusammen 8321 2415 1100 396 148400 

Es find pramiirt 

Rinder: 

G 

6O 
or, 

17 

19 

20 

33 

25 

39 

46 

28 

25 

26 

37 

34 

39 

36 

36 

43 

34 

33 

45 

1 56 

1 59 

6 54 

83 

38 

39 

11 

7 

1 

12 

6 
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8 

14 

16 

12 

8 

11 

87 

77 

54 

28 

13 

12 
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16 

537 1008 165 38 

>c
bs

en
 



[97] Anlage XX. 

in den Jahren 1876 bis einschliehlich 1893 vertheilten Priimien fur Kinder, 
und Gefliigel. 

11111 . - -- 

worden: Es find vertheilt Von den Ver- 
prci- 

miirten igeuie 
Rindern Me- 
geHoren 

c 
si 

s: batllcn: 

£ 
e a 

\£> 

<=n 
s £ 

g 
Bemerkungen. 

5 
H © 

e 
"b 
G G 

£ c. 
S Jg g e 

<3 w A CQ £ vD dl 
s? o 

3 £ 
P O cs 

1 8 
*je © 
a t Mk. Mk. Mk. 

I 57 
— — — — 6000 — 6000 — — — — 

i 66 — - — — 9650 — 9650 — — — — 

88 — 1 3 — 6000 480 6480 51 41 8 18 

101 17 8 5 10230 475 10705 59 28 11 26 *) Bezirksschau in Dfterobc; autzerdem fanben 
die Lokalschauen stall. 

87 5 12 3 1 6000 180 6180 46 20 15 23 

134 5 — 7 1 11400 415 11815 76 29 11 15 *) Bezirksschau in Konigsberg; auherdem 
fanben die Lokalschauen stall. 

117 1 12 14   5600 344 5944 46 25 11 20 

100 3 16 13 1 6000 1065 7065 65 23 8 8 

81 3 — 20 — 7900 320 8220 65 15 20 *) Bezirksschau in Konigsberg; die Lokal¬ 
schauen fielen aus. 

90 5 19 11 — 7500 230 7730 75 12 — — 

132 2 14 8 2 9200 395 9595 80 28 13 20 

102 3 138 45 — 7725 2510 10235 63 24 36 *) Bezirksschau in Konigsberg; die Lokal¬ 
schauen fielen aus. 

101 7 25 10 — 9000 226 9226 89 15 23 26 

137 — 22 11 3 8935 619 9554 72 65 — — 

— — — — — — — — — — — — Die Scbauen des Jahres 1890 find wegen 

( 156 8 

der schlechten Fulterernte des Jahres 1889 
ausgesallen. 

4 4 9000 334 9334 89 47 — — 

i^re 

j 152 4 6 1 — *)17100 362,5 *) 17462,5 68 60 — — *') Einschlichlich der aus der Wanderausstellung 

.. 106 

der Deutschen Landmirthschafts - Gesell- 
schaft in Konigsberg vertheilten 8100 Mk. 

2 — — — 5500 225 5725 48 46 — — Wegen der noch nichl erloschenen Maul- und 
Klauenseuche find die ^lindviehschauen in 
Bartenstein und Hciligenbeil ausgesallen. 

<>,1807 44 290 158 12 142740 8180,5 150920,5 — — - — 

7 
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Anlage XXI. 

~glan 
Mr die Werwendung der zur Korderung der Httndviehzncht durch 
Wertheikung von Wramien anf Ausstessungen im Aereich des Hst- 
preuhischen kandmirthschafttichen Kentrakvereins zur Werfugung ge- 

stclllen Staatspramiengetder. 

I. Eintheilnug des Centralvereinsbezirks in Pramiirungsbezirke znr 
Abhaltung von Bezirksschauen. 

Ki»thcttu«a der 1. Der Bezirk des Ostpreutzischen landwirthschaftlichen Centralvereins 
lezirks wird zum Zwecke der Veranstaltung von Bezirksschauen zur Pramiirung von 

Rindvieh in folgende sieben Pramiirungsbezirke getheilt: 

1. Pramiirungsbezirk, bestehend aus den landrathlichen Kreisen 
Heydekrug und Memel. 

II. Pramiirungsbezirk, bestehend aus den landrathlichen Kreisen 
Labiau und Wehlau. 

III. Pramiirungsbezirk, bestehend aus den landrathlichen Kreisen 
Fischhausen, Heiligenbeil und Konigsberg. 

IV. Pramiirungsbezirk, bestehend aus den landrathlichen Kreisen 
Pr. Eylau, Friedland, Gerdauen und Rastenburg. 

V. Pramiirungsbezirk, bestehend ans den landrathlichen Kreisen 
Braunsberg, Pr. Holland und Mohrungen. 

VI. Pramiirungsbezirk, bestehend aus den landrathlichen Kreisen 
Allenstein, Hcilsberg, Osterode und Riissel. 

VII. Pramiirungsbezirk, bestehend ans den landrathlichen Kreisen 
Neidenburg und Ortelsbnrg. 

2. In jcdem Pramiirungsbezirke findet drci Jahre hintereinander, 
jahrlich im ketzten Drittel des Monats Mai, abwechselnd in den dazu ge- 
eignctcn Orten cine Bezirksschau statt. 

3. In jcdem vicrtcn Jahre fallen sammtliche Bezirksschauen alls, und 
findet in diescm Jahre cine Hauptschau in Konigsberg statt. 
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4. Die Bezirksschauen fur das Rindvieh wcrdei; svwohl dem Ort 
wie der Zeit »ach geuuinschaftlich mit den Pfcrdeschauen abgehalten. 

5. Aut der Hauptschau mid den Bezirksschauen ist, wenn moglich, 
einc den Berhiiltnissen entsprcchciide landwirthschaftliche Ausstellung zu ver- 
anstalten. 

II. Festsetrung von Ort und Zeit fur die Bezirksschauen und fiir die 
Hauptschau. 

6. Die Gencralversammlung des Ostpreutzischen landwirthschaftlichen 
Centralvereins setzt auf Vorschlag des Centralvereins-Vorstandes diejenigen 
Orte nnd Tage fest, in bezw. an denen d ie Bezirksschauen stattzufinden 
haben, nnd trifft iiber die Hauptschau Bestimmung. 

7. Die Bezirksschauen find so anzuberaumen, datz sie der Zeit nach 
hintereinander stattfinden, so das; es fur die Mitglieder des Centralvereins- 
Vorstandes bezw. fur einen Vertreter des lctzteren moglich ist, sammtliche in 
einem Jahre stattfindenden Bezirksschauen zu besuchen. 

III. Vertheiluug der Staatspramieugelder auf die Schauen. 

8. Von der zur Rindvieh-Pramiirung zur Verfugung gestellten N-rtye-cun^d-r 
Staatsbeihilfe wird jahrlich der Betrag von 2000 Mk. zuruckgelegt. 

Der aus diesen Betragen aufgesammelte Fonds ist zur Gewahrung 
von Beihilfen an Unternehmungen znm Zweck der Beschickung auswnrtiger 
Ausstellungen mit Zuchtvieh-Kollektionen, zum Ersatz der Reisekosten an 
Preisrichter (cfr. § 57) und zum Ersatz solcher durch die Pramiirung her- 
vorgerufenen sachlichen Kosteu bestimmt, fiir welche eine anderweitige Deckung 
nicht vorhanden ist. 

Der hiernach verbleibeude Betrag der Staatsbeihilfe wird in den- 
jenigen Jahren, in denen eine Hauptschau stattfindet, auf dieser, in den 
anderen Jahren ails den Bezirksschauei; zur Pramiirung von Nindcrn nach 
Maszgabc dieses Planes verwendet. 

9. Die Vertheilung der Staatspramieugelder auf die einzelnen 
Prainiirungsbezirke bezw. Bezirksschauen erfolgt durch die Gencral-Versamm- 
lung des Ceutralvcreins. 

IV. Bildung der Ausstelluugs-Komitps. 

10. Das Komits fiir die Hauptschau wird von der General-Bersamm- ^du,ig„dcr 
lung eriviihlt; dasselbc hat sich miter Vorsitz des Hauptvorstehcrs zu kon- 
stituireu und aus seiner Mitte beziv. uuter Kooptatiou gceigneter Pcrsvn- 
lichkciten cin Exekutiv-Komitv zu bildeu. 

7* 
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11. Die Komitss fiir die Bezirksschauen werden aus je drei Mit- 
gliedern desjenigen Vereins, in dessen Bezirk der Schauort liegt, und je 
einem Vcrtreter der ubrigen bei der betreffenden Schau betheiligten land- 
wirthschaftlichen Vereine gebildet. 

Bestehen an dem Schauorte oder in dem Bezirke, zu welchem derselbe 
gehort, zwei dem landwirthschaftlichen Centralverein angehorende Zweig- 
vereine, so entsendet seder derselben zwei Vertreter in das zu bildende Aus- 
ftellungs-Komits. 

12. Das Mandat der Komits-Mitglieder hat nur fur die betreffende 
Ausstellung Geltung. 

Dasselbe erlischt nach erfolgter Berichterstattung, und bei den Aus- 
stellungs-Comitvs fur die Bezirksschauen, nachdem dieselben sich uber den 
Schauort geeinigt haben, welcher fur die uachfte Bezirksschau in dem be¬ 
treffenden Pramiirungsbezirk in Vorschlag gebracht wird. 

V. Bestiminitngen rider die Verwendung der Staatspramiengelder auf 
den Ausstellungen. 

zuPrKmiirendci. 13. Zum Zweck der Herstellung einer einheitlichen Landesviehzucht 
Hiindliichraffen die Verwendung staatlicher Mittel zur Fvrderung der Rindviehzucht 

nur fur die Zucht und Haltung 

des Ostpreuffischen Hollander Rindviehschlages und des roth- 
bunten Holsteiner Marschviehschlages 

stattfinden, welche Schlage als Grundlage einer einheitlichen Landesviehzucht 
zu dienen bestimmt find. 

14. Demnach darf sich die Pramiirung auf den Bezirksschauen nur 
auf solche Thiere erstrecken, welche ihrer Abstammung und auheren Erscheinung 
nach den beiden genannten Rindviehschlagen angehoreu. 

Bei gleichen Eigenschaften eines Thieres hat dasjenige, welches in ein 
vou dem Centralverein anerkanntes Heerdbuch eingetragen ist, oder von darin 
eingetragenen Eltern abstammt, den Vorzug. 

15. Auf den Hauptschauen konnen auf Beschluh der Generalversamm- 
lung jedoch auch uoch andere Nindviehschlage zugelassen werden, sofern uud 
soweit die Generalversammlung diese Mahregel im Jnteresse der provinziellen 
Viehzucht fnr nothwendig erachtet. 

16. Die Pramiirung uud Ausstellung der Rinder wird nach folgenden 
Alters- uud Geschlechtsklassen bewirkt. 

A. Altersklassen fur Bullen. 
1. Bullen, sprungfahig, uber 36 Monate alt, 
2. Bullen, sprungfahig, von 24 bis 36 Monate alt, 
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3. Bullen. sprungfahig. Don 18 bis 24 Monate alt, 
4. Bullen, sprungfahig, Oon 12 bis 18 Monate alt. 

B. Altcrsklassen fiir Kiihe und Starken. 
5. Knhe, iiber 48 Monate alt, erkennbar tragend vder in Milch, 
6. Knhe iinter 48 Monate alt, erkennbar tragend oder in Milch, 
7. Starken bis 36 Monate alt, seit mindcstens 5 Monaten 

tragend, 
8. Starken bis 30 Monate alt, tragend. 

0. Altersklassen fur Zugochsen, ohne Riicksicht auf 
A bstummung. 

9. Zugochsen, paarweise mindcstens 4 und nicht iiber 6 Jahre alt, 
10. jiiugere zum Zuge geeignete Ochsen, paarweise, mindestens 30 

und nicht iiber 48 Monate alt 

17. Unter einem Jahr alte Bullen und nicht tragende Starken konnen 
zwar als Nachzucht alterer, auf der Ausstellung befindlicher Thiere zur 
Begriindung des Zuchtwerths der letzteren mit diesen ausgestellt werden und 
find den Preisrichtern oor Ertheilung der Einzelpreise gleichzeitig mit den 
Eltern-Thieren vorzufiihren, diirfen jedvch sclbst keinen Preis aus Staats- 
mitteln erhalten, 

18. In den Bullenklasfen 1, 2 und 3, sowie in den Klassen 5, 6 
fiir Knhe und 7 fiir bis 36 Monate alte Starken] diirfen Geldpreise aus 
Staatsmitteln nicht unter 75 Mark und in der Bullenklasse 4, sowie in 
der Starkenklasse 8 nicht unter 50 Mark in jedem einzelnen Falle zuerkannt 
werden. 

19. Zur Pramiirung Oon Zugochsen darf nicht mehr als hochstens 
der sechste Theil der auf einer Schau zur Verfiigung stehenden Staats- 
pramiengelder verwendet werden. Die Minimalhohe einer Pramie betragt 
in Klasse 9 50 Mark und in Klasse 10 30 Mark. 

20. Auf den Hauptschaucn darf ein Betrag bis zum Oierten Theil 
des gesammten Pramienbetrages zur Aussetzung von Ehrenpreisen fiir Samm- 
lungen, Familienpreise, Siegerpreise rc.) verwendet werden, doch folk dem 
Empfanger das Recht gewahrt bleiben, statt des Ehrenpreises deu zu desscn 
Ankanf bestimmten Geldbetrag in Empfang zu nehmcn. 

Winimakhohe 
der ^ramiew 

VI. Sonstige Bestimmnngen fur die Ausstellung und Priimiiruug 
der Thiere. 

als anf den Namen seines wirklichcn - #ct,, 21. Es darf kein Thier anders 
Eigcnthiimers angcmeldet und ausgestellt werden. 

Aestimmungen 
Lelr. 

die Ausstellung 
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22. Die ausgestcllten Thiere mussen sich seit mindestens 6 Monaten 
vor dem Erosfnuugstage der Ausstellung im Besitz des Ausstellers befunden 
und in dem betr. Pramiirungsbezirk gestanden haben. Auf die Stiere, 
welche Stierhaltungs-Genossenschaften gehoren, findet vorstehende Bestimmung 
keine Anwendung. 

23. Gewerbsmahige Handler konnen nur, wenn sie gleichzeitig Zuchter 
find, von ihnen selbst geznchtetes Vieh ausstellen und mit demselben um 
die Preise konknrriren. 

24. Sammtliche in Klasse 1 bis 4 ausgestellte Bnllen mussen mit 
Nasenringen versehen sein. 

Bei dem Auftrieb des Viehes auf den Ausstellungsplatz ist ein von 
der Ortspolizeibehvrde oder von einem beamteten Thierarzte auszustellendes 
Zeugnitz daruber beizubringen, datz seit 6 Monaten im Biehbestande des 
Ausstellers und seit 6 Wochen im Wohnorte desselben eine ansteckende Vieh- 
krankheit nicht geherrscht hat. 

25. Jeder Ausstellung hat ein Thierarzt beizuwohnen und die Thiere 
vor deren Auftrieb auf ihren Gesundheitszustand hin zu untersnchen. 

N-stimmungcn 26. Eine gcsonderte Pramiirung nach dem Besitzstande der Aussteller 
die pramiirung findet nicht statt; nur die Pramiirung von Zugochsen ist auf solche Aus¬ 

steller beschrankt, welche nicht mehr als 100 ha in Besitz oder Pacht haben. 

27. Der Beurtheilung und Pramiirung der Zugochsen, sowie der zum 
Zuge geeigneten Ochsen in den Klassen 9 und 10 hat eine Prufung der- 
selben in Bezug auf Dressur und Gangigkeit im Zuge vorauszugehen. 

28. Bnllen mussen, um pramiirt werden zu konnen, in jedem Falle 
sprungfahig sein. 

Kiihe mussen innerhalb des letzten Jahres ein Kalb zur Welt gebracht 
haben und Milch geben oder ersichtlich tragend sein. 

29. Ein und dasselbe Thier darf nur in dem Pramiirungsbezirk, in 
welchem dessen Besitzer wohnt, oder in welchem das betreffende Thier seinen 
daueruden Stand hat, um die Preise auf der betresfenden Bezirksschau sich 
bewerben, uud kann dementsprechcud innerhalb eines Kalenderjahres auf 
Schauen gleichen Ranges nicht wicdcrhvlt pramiirt werden. 

Auf den Hauptschanen des Centralvereins werden nur Thiere von 
Laudwirthcn, welche im Bezirk des Centralvereins ausassig find oder ihren 
Wvhnsitz haben, znr Konkurrenz zugelassen. 

30. Ein Ausschluh von der Pramiirung wegen zu hohen Alters ist 
nnznlassig, svfcrn die Benutzbarkeit der betresfenden Thiere zur Zucht noch 
uachweisbar ist. 
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31. Es cmpfichlt fid), fur ciltere mit Erfolg zur Zucht benutzte und « 
nod) fn-nndjlmve, sowie fur zum Zuge benutzte Bulleu besondere Alters- bezw. 
Haltnngs-Pramien auszusetzen. 

32. Die Beraustaltung und Dotiruug von Special-Konkurrenzen (z. B. 
Wettpreise fiir Samniluugcu, bcsteheud aus eiuem Bulleu uud ciner Anzahl S'-a-rxrrise 
selbstgezogener wciblichcr Thicre, odcr Wettpreise fiir ausgcstellte Familien 
bezw. Generntiousfolgeu) untcr der Bedinguug eiuer Einzahlung feiteus der 
Konturrcuteu ist zulassig und envunscht. 

33. Die Aussetzung von Siegerpreisen fiir das beste Thier (Bulle 
Kuh, Starke) in bestimmten Ausstellungsklasscn ist gestattet. 

34. Erhebliche, wahrnehmbare oder notorische Erbfehler sd)liehen von SEehl-r 
der Pramiirung aus. 

35. Die Nennung der Ziid)ter der ausgestellten Thiere, wenn die letz- 
teren nicljt von dem Zuchtcr selbst ausgestellt find, ist zulassig, ebenso die 
Auszeick>nung der Zuchter derartiger Thiere, wenn die letzteren Preise aus 
Staatsmitteln erhalten haben. 

36. Die Gewahrung besonderer Pramien an die Viehwarter und 
Futterer svlcher Heerden, aus denen Vieh aus der Ausstellung mit Preisen M-»wart°r 
ausgezeid)net Worden ist, darf stattsinden. 

37. Die Auszahlung der Pramiirungsgelder an die berechtigten Em-^usz-hA»»^cr 
pfanger erfolgt auf den Hauptschaucn durch die Kasse des Ostprellhischen 
landwirthschaftlick)en Centralvereins, auf den Bezirkssck)auen durch das be- 
treffende Ausstellungs-Kvmits. 

38. Die fur Zuchtvieh verliehenen Geldpramien werden nur zur Halfte 
ihres Betrages auf der Schau ausgezahlt; die audere Halfte des Pramien- 
betrages gelangt erst nach Jahresfrist zur Auszahlung, wenn der berechtigte 
Empfanger nachweist, dah das pramiirte Thier uoch zur Zud)t benutzt wird 
und in der Provinz Ostprcuhen besindlich ist. 

39. Bei den als tragend pramiirten Starken mnh vor Auszahlung 
der zweiten Pramieuhalfte der Nachweis erbracht werden, dasz fie wLhrend 
des letzten Jahres ein lebendes Kalb zur Welt gebracht haben, bezw. im 
Falle der Berkalbung wicder trachtig geworden find. 

40. Die auf den Hauptschaucn nill)t zur Auszahlung gelaugten 
Pramienhalfteu vcrbleiben bis zu ihrer Auszahlung in der Kasse des Cen¬ 
tralvereins, die auf den Bezirksschauen nicht ausgezahltcu Pramieuhalften 
dagegen in den Kassen derjenigen Zwcigvereiue, in dercn Bczirk die Bezirks- 
sll)auen stattgefundcn haben. 

41. Werden die asservirtcn halbcn Pramien nach Jahresfrist nicht ab- N>-^E>mg 
gchoben, sv ist dercn Geldbetrag Vvn dem betr. Ztveigvereinc an die Kasse 
des Centralvereins zuruckzuznhlen. 
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42. In solchen Fallen, in denen ein pramiirtes, zur Zucht benutztes 
Thier fallt, bleibt es dem Centralvereins-Vorstande bezw. dem Vorstande 
desjenigen Zweigvereins, dem die Hatfte dec Pramiirungsgelder zur Aus- 
zahlnng nach Jahresfrist uberwiesen Worden ist, nach Prufung der naheren 
Umstande anheimgestellt, die Auszahlung der reservirten halben Pramie zu 
bewirken. 

Auszahtung der 
voll'en Sramien 

Aiisstelkmirls- 
Verzeichnitz 

43. Die Anszahlung der Preise, welche fiir Zngochsen verliehen 
werden, die Alters- bezw. Haltungs-Pramien, die Sammlungs- und Wett- 
preise, sofern dieselben in Geld gegeben werden, und die den Viehwartern 
verliehenen Pramien gelangen auf den Ausstellungen voll zur Auszahlung. 

44. Jedem auf einer Ausstellung thatigen Preisrichter ist ein der 
Aufstellung nach Klasscn entsprechend geordnetes, jedoch die Namen der 
Aussteller nicht enthaltendes Verzeichnitz der ausgestellten Thiere zu uber- 
geben, welches entweder mit Papier durchschossen, oder in anderer Art so 
eingerichtet sein mutz, das; hinreichend Raum zur Eintragung von Notizen 
bei jedem Thier vorhanden ist. 

Kinrichtungcn 45. Bei seder Ausstellung ist durch geeignete Bvrkehrungen dafiir 

Sorge zu tragen, das; die ausgestellten Thiere durch die Preisrichter ohne 
»er ri)>er- Belastigung durch das Publikum beurtheilt werden konnen, sowie das; die 

pramiirten Thiere dem Publikum in geeigneter Weise vorgefuhrt werden. 

Ausstellungs- 
H»rogramme 

46. Die Feststellung der Modalitaten fur die Einrichtung der Aus. 
stellungcn, soweit dieselbe nicht bereits durch diesen Plan erfolgt ist, bleibt 
dem Centralvereins-Vorstande iiberlassen. 

47. Die Ausarbeitung der Programme fur die einzelnen Aus¬ 
stellungen auf Grand der getrossenen Bestimmungen ist Sache der be- 
treffenden Ausstellungs-Komitss. 

Siandeewer 48. Bei Festsetzung der Standgelder konnen solche Landwirthe, welche 

nicht Mitglieder eines eentralisirten landwirthschaftlichen Vereins find, mit 
cinem hoheren Geldbetrage herangezvgen werden, als ihn Vereinsmitglieder 
zn zahlen haben. 

Kufvringung 
der Kosten 49. Soweit die eigenen Einnahmen der Bezirksschauen nicht hin- 

reichen, derm Kosten zu decken, werden die letzteren von den landwirthschaft¬ 
lichen Zweigvereinen des betreffenden Bezirks im Verhaltuis; ihrer an die 
Kasse des Ccntralvereins im Jahre vor der betreffenden Schau zu zahlenden 
Beitrage aufgebracht. 

D!crich1- 
Hrstallung 50. Spatestens vier Wochcn nach seder Haupt- oder Bezirksschau 

hat das betresfende Ansstellungs-Kvmitv eincn eingchendcn Bcricht, aus 
welchem namentlich die Beschickung der Schau und die Berwendung der 
Pramiirungsgelder genau ersichtlich sein mus;, dem Centralvereinsvorstande 
einzureichen. 
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TII. Vorschriften fiir Vilbung der Preisrichter-Kollegien «nd fur 
deren Thiitigkeit. 

61. Die Bildung der Preisrichter-Kollegien fur jede Hauptschau er- 

fvlgt biird) die Generalversammlung des Centralvercins, welche auch fiir die 

Bezirlsschanen znr Bcurtheiliing von Znchtvieh je zwei Preisrichter fiir ben 

Zeitraum von brei Jahren wiihlt. 

52. Die fiir bie Vernnstnltnng ber Bezirlsschanen von ben 6ei einer 

solchcn betheiligten Zweigvereinen gebilbeten Ausstellungs-Komitss wiihlen 

fiir jebes Preisrid)ter-Kollegium, welches auf ber betresfenben Bezirksschau 

Znchtvieh zu benrtheilen hat, einen Preisrid)ter unb auherbem ein Preis- 

rid)ter-Kollegium von brei Mitgliebern znr Beurtheilung ber ausgestellten 

Zngochsen. 

Fur jeben Preisrichter ist ein Stellvertreter zu wiihlen. 

Ein jebes Preisrid)ter - Kollegium besteht bemnach aus drei Mit¬ 

gliebern. 

53. Fiir jede znr Priimiirnng aus Staatsmitteln zugelassene Rinb- 

vich-Rasse ist ein besonberes Preisrichter-Kollegium zn bilben. 

54. Sowohl fiir bie Bezirksschauen als auch fiir bie Hauptschau sinb 

so viele Preisrichter-Kollegien zu bilben, als Rinbviehschlage znr Priimiirnng 

zugelassen worben unb auf ber Schau vertreten sinb. 

55. Macht bie zahlreiche Beschickung einer Schau bie Bilbung zweier 

Preisrichter-Kollegien fiir eine Rinbviehrasse nothwenbig, so liegt bem einen 

Preisrid)ter-Kollegium bie Beurtheilung ber miinnlichen, bem anberen bie 

Beurtheilung ber weiblichen Thiere ob. 

56. Der Generalversammlung bes Centralvereins steht es frei, zum 

Zweck ber Herbeifiihrung einer moglichst einheitlichen Beurtheilung ber aus- 

gestellten Rinber ein unb benselben Preisrid)ter mit ber Beurtheilung in v-zirke 

mehreren Priimiirungsbezirken zu beanftragen. 

57. Der fiir mehrere Bezirke erwiihlte Preisrichter hat, sobalb er 

autzerhalb besjenigen Pramiirungsbezirks, in weld)em er seinen Wohnsitz hat, 

thiitig ist, Anspruch auf ben aus bem Priimiiriingsfonbs zu bewirkenben 

Ersatz ber baaren Auslagen an Fahrgelbern. 

58. Von ben brei Mitgliebern eines Preisrid)ter-Kollegiums treten 8]^"" 

abwcchselnb in jeber Klasse nur zwei Preisrichter in Funktion, benen bas 

britte Mitglieb nur Set vbwaltenber Bieinungsverschiebenheit als Obmann 

mit enscheibenber Stimme hinzutritt. 

59. Die abgegebcnen Nrtheile siub in bem Priimiirungs-Protvkvll von 

beujenigen Preisrid)tern zu uuterzeichneu, welche bieselben abgegeben haben, 

so basz, im Falle ber Uebereinstimmung uub and) im Falle ber Meinungs- 

versd)iebenheit, stets biejenigen Preisrid>tcr erkeunbar sinb, weld)e bie Ver 
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autwortuug fur das Urtheil bezw. die Verleihung der Pramien zu tragen 
haben. — Diese Einrichtung fall dazu dienen, das Gefuhl der Verantwort- 
lichkeit fur das abgegebene Urtheil zu starken und die fur das Urtheil matz- 
gebend gewesenen Zuchtergruudsatze klarzustelleu. 

preisrichter 
durf«n nicht 

KnssteUer fein 
60. Niemand barf gleichzeitig Preisrichter und Aussteller sein. 

61. Es bleibt den Preisrichtern anheimgestellt, wie dieselben sich ihr 
Urtheil bilden wollen. 

Kksammturthkil 62. Die Angabe von Grunden fur die Pramiirung der einzelnen 

Thiere ist nicht erforderlich; dagegen haben die Preisrichter uber jede der 
von ihnen beurtheilten Klassen ein Gesammturtheil abzugeben und in das 
Pramiirungs-Protokoll einzutragen. 
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Konigsberg in Pr., den 25. Februar 1893. 

Westimmungen 
fur die 

Vildung von Stierhaltungs-Genossenschaften, welche die 
Gewahrung von Darlehnen vom Ostpreuhischen landwirth- 

schaftlichen Cenlralverein beanspruchen. 

Von Seiten des Herrn Ministers fur Landwirthschaft, Domanen und 
Forsten werden dein Sstpreuhischen landwirthschaftlichen Centralverein Geld- 
mittel zur Errichtung von Stierhaltungs-Genossenschaften iiberwiesen. 

Nach den fur die Verwendung dieser Staatsbeihulfe von der Konig- 
lichen Staatsregierung aufgestellten matzgebenden Gesichtspunkten sollen der- 
artige Unterstutznngen nur da eintreten, wo die nothigen Vaterthiere nicht 
in genugender Anzahl vorhanden find, und wegen der Bedurftigkeit und 
mangelnden wirthschaftlichen Einsicht der Jnteressenten auch nicht aus eigenen 
Mitteln derselben ausreichend beschafft werden kiinnen, oder wo zur Forderung 
der Zucht die Anschaffung besonders werthvoller und gegentiber den gewohn- 
lich zur Zucht benutzten Stieren bedeutend theurerer Stiere angezeigt erscheint. 

Sofern die Ueberweisung einer Staatsbeihulfe stir diesen Zweck auch 
in Zuknnft erfolgt, konnen an Stierhaltungs-Genossenschaften zinsfreie Dar- 
lehne znm Ankauf von Zuchtstieren unter folgenden Bedingungen vom unter- 
zeichneten Vorstande gewahrt werden: 

1. Die Begrundung der Genossenschaft ist nach dem anliegenden 
Schema einer Konstituirungs-Vcrhandlung zu bewirken. 

2. In 8 2 dieser Verhandlnng find die der Genossenschaft beitretenden 
Besitzer von Kiihen, ihrem Namen, Stande und Wohnort nach, unter 
Angabe der vou jedem Einzelnen gezeichneten Anzahl von Kuheu einzutragen. 

3. Das fur die gezeichneten Kuhe zu zahlende Deckgeld mus; in solcher 
Hohe fcstgesctzt werden (§ 3), dag die Ruckzahlung des Darlehns aus den 
Deckgelder-Einnahmen in drei Jahren unbedingt gesichcrt ist. 
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4. 3u Mitgliedcrn dcs Vorstandes und als Stierhalter durfen nur 

Riitgliedcr der Genoffenschaft gcwahlt werden, auch darf der Stierhalter 

nicht Ncitglied des Vorstandes sein. (8Z 5 und 6.) 

5. Die Hohe des Darlehns darf den Ankaufspreis des Stieres nicht, 

odcr wenigstens nicht wesentlich uberschreiten. 

6. Die anzukaufenden Stiere durfen nur entweder dem Ostpreuhischen 
Hollander Rindviehschlage oder dem rothbunten Holsteiner Marsch- 
viehschlage angehoren. Die Eltern des anzukaufenden Stieres mussen in 

dem ostpreutzischen Heerdbuch des betreffenden Schlages verzeichnet 

sein. Bei Nenanschaffung von Stieren durfen nur solche des einmal ge- 

wcihlten Rindviehschlages augekauft werden. 

7. Ueber den Empfang des Darlehns ist eine von den drei Vorstands- 

Mitgliedern zu unterzeichnende und mit dem vorschriftsmatzigen Stempel 

von 50 Pfennigen, der innerhalb 14 Tagen seit der Ausstellung der 

Urkunde bei dem nachsten Koniglichen Steueramte zu kassiren ist, zu ver- 

sehende Schuldurkunde sowie eine Quittung unter Benutzung der anliegenden 

Formulare auszustellen und dem unterzeichneten Centralvereins-Vorstande 

einzureichen. 

8. Nach erfolgter Vewilligung des Darlehns und bewirktem Ankauf 

des Stieres ist das Rationale desselben nach anliegendem Schema auf- 

zunehmen, und ist das letztere, unter vollstandiger Erstattung der geforderten 

Angaben, ausgefullt hierher zuriickzureichen. 

9. Wenn nach dreijahrigem Bestchen der Genoffenschaft der Slier in 

den Besitz des Stierhalters ubergegangen ist, und die Genoffenschaft erneut 

ein Darlehn zum Ankauf eines anderen Stieres aufzunehmen beabsichtigt, 

so hat dieselbe sich — ebenso wie im Falle des Z 15 der anliegenden 

Konstituirungs-Verhandlung — aufs Reue in der vorstehend angegebenen 

Weise zu konstituiren. 

Der Vorstand des Ostpreuh. landwirth. Centralvereins. 

Reich, 

Hauptvorsteher. 
Kreiss, 

Generalsekretar. 
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Constiluirungg - Vcrhandlung 
fur die 

Stierhaltungs-Genossenschaft zu  
Verhandelt zu den 18 . . 

§ 1. Die Unterzeichneten treten zusammen, um durch Vollziehung 
dieser Verhandlung eine Stierhaltungs-Genossenschaft zu bilden. 

§ 2. Demgemah verpflichten sich, in drei aufeinanderfolgenden Jahren 
jahrlich von dem Genossenschaftsstier decken zu lassen: 

(Name) (Stand) (Wohnort) (Zahl der) 

1. Herr   . Kiihe 
bis 60. ... 

Summa . . Kiihe 
8 3. Das Deckgeld stir jede der gezeichneten Kiihe betriigt • . . Mk. 

und ist in halbjahrigen Raten an: 1. April und 1. Oktober praenumerando 
an den Kassirer der Genossenschaft zu bezahlen, gleichgiiltig, ob die gezeich¬ 
neten Kiihe dem Stier zugefiihrt warden oder nicht. 

8 4. Mehr wie 60 Kiihe diirfen dem Zuchtstiere wahrend eines 
Jahres nicht zugefiihrt werden. 

8 5. Zum Vorstande des Vereins find mit absoluter Majoritiit 
gewahlt: 

1. als Vorsitzender Herr 2. als dessen Stellvertreter und 
als Beisitzer Herr ...... 3. als Kassirer Herr  

Diese Herren verpflichten sich als Vorstand der Genossenschaft den 
ganzen Geschiiftsbetrieb derselben zu leiten und zu iiberwachen, iibernehmen 
auch solidarisch mit rechtlicher Verbindlichkeit dem Centralverein gegeniiber 
fur die Erfiillung der eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere auch fiir 
piinktliche Tilgung der Schnldforderung des Ccntralvereins nach Mahgabe 
der auszustellenden Schuldurkunde zu hasten. 

8 6. Das Genossenschaftsmitglied Herr iibernimmt 
es, den Stier bei sich zu stationiren und dafiir Sorge zu tragen, bezw. es 
zu iiberwachen, das; 

a) dcrselbe eine gute Stallnng, Wartung und Fiittcrung erhalte, 
so dah er iunner in vollkommen guter Koildition blcibt, 
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b) das Zulassen bee Kiihe zum Stier stets durch einen vollkommen 

zuverlassigen Mann erfolgt, 

o) nicht mehr als zwei Klihe an einein Tage zum Stier gelassen 

tverden, 

6) bei nnabwendbaren Erkrankungen, von welchen dem Vorstande 

Seitens des Stationshalters sofort schriftliche Anzeige zu er- 

statten ist, dem Stier erne moglichst sorgsame Behandlung unter 

Znziehnng eines approbirten Thierarztes zu Theil werde. 

Ferner ist der Stationshalter verpflichtet, ein Sprnngregister zu flihren, 

aus welchem die Jnanspruchnahme des Stieres und die Zahl der demselben 

zugeflihrten Kuhe ersichtlich sein muh. 

§ 7. Falls der Stierhalter sich fur seine Kiihe nicht einen eigeuen 

Stier halt, ist derselbe verpflichtet, mit seinen sammtlichen Klihen der Ge- 

nosseuschaft beizutreten. 

8 8. Als Entschadigung fur die gute Haltung und Wartung des 

Stieres erhiilt der Stierhalter ein Futtergeld nicht, dagegen erhalt er bei 

etwaigem Verkauf des Stieres nach Ablauf des ersten Jahres den dritten 

Theil und nach Ablauf des zweiten Jahres zwei Drittheile des Kaufgeldes, 

wiihrend nach Ablauf des dritten Jahres der Stier in den freien Besitz des 

Stierhalters libergeht. 

Fallt der Stier in diesem Zeitraum, so hat der Stierhalter pro rata, 

der Zeit einen entsprechenden Anspruch an die Versicherungssumme, beziehungs- 

weise an den aus der sonstigen Verwerthung des Thieres erzielten Erliis. 

§ 9. Der Vorstand der Genossenschaft hat das Recht, den Stier 

jederzeit zu besichtigen und die Verpflichtung, diese Besichtigung mindestens 

alle zwei Monate einmal vorzunehmen. 

8 10. Ergiebt es sich bei diesen Besichtigungen, das; die Haltung 

des Stieres eine solche ist, welche das Gedeihen desselben erheblich beein- 

trachtigt, oder handelt der Stierhalter wiederholt gegen die unzweideutigen 

Bestimmungen dieses Statuts, so ist der Vorstand der Genossenschaft ver¬ 

pflichtet, fitt sofortige anderweitige Unterbringung des Stieres Sorge zu 

tragen. 

8 11- Fiihlt sich der Stierhalter durch eiu derartiges Vorgehen des 

Vorstandes beschwert, so entscheidet iiber deu Streitfall eine, aus je einem 

vom Vorstande und vom Stierhalter zn bezeichnenden Sachverstandigen sv- 

wie ans dem vom Vorstande des nachsten landwirthschaftlichen Zweigvereins 

ernannten Obmann bestehende Kommissivn endgnltig. 

Dieselbe Kommissivn entscheidet mid) liber die Regnlirung der Anspruche 

des bisherigen nnd liber die Anspriiche des innhfolgenden Stierhalters. 

8 



[114] Anlage XXIII b. 

§ 12. Ueber die Wahl eines anderen Stierhalters, den etwaigen 

Veckauf, beziehungsweise die Anschaffung eines anderen Stieres, beschlieht 

die Genossenschaft.f 

§ 13. Zu den Versammlungen der Genossenschast find sammtliche 

Mitglieder mindestens acht Tage vorher bom Vorstande schriftlich gegen 

EmpfaugSbescheinigung einzuladen. 

Auf den Antrag des vierten Theiles der Mitglieder ist der Vorstand 

zur Anberaumung einer Versammlung verpflichtet. 

Die Beschliisse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefaht, die Ver¬ 

sammlung ist jedoch nur dann beschluhfahig, wenn mehr als die Halfte der 

Genossenschafter erschienen find, es sei denn, dah in derselben Angelegenheit 

eine zweite Versammlung vom Vorstande berufen ist, in welchem letzteren 

Falle die Erschienenen vhne Riicksicht auf ihre Zahl beschlnhfahig find. 

Die gefahten Beschliisse find jedesmal in ein von den anwesenden Ge- 

nossenschaftern zu unterzeichneudes Protokoll anfzunehmen. 

§ 14. Der Vorstand der Genossenschast ist verpflichtet, den Slier 

zu seinem vollen Werthe gegen Feuersgefahr, Krankheit und Tod zu ver- 

sichern. 

8 15. Geht der Stier ein, oder wird derselbe verkauft, so sollen die 

Versicherungssumme und die disponiblen Beitrage zum Ankauf eines andern 

Stieres desselben Schlages Verwendung finden. Ferner wird der ostpreu- 

hische laudwirthschaftliche Centralverein in einem solchen Falle, und wenn die 

Genossenschast und ihre Organe den ubernommenen Verpflichtungen in ihrem 

vollen Umfange nachgekommen find, der Genossenschast die zuruckgezahlten 

Raten des ursprunglichen Darlehns, soweit dieses zum Ankauf eines geeig- 

neten Stieres erforderlich ist, erneut auf einen dem Vertrage entsprechenden 

Zeitraum zinsfrei darleihen. 

Sollten alle diese Betragc zum Ankauf eines geeigneten Bullen nicht 

hiureichen, so verpflichten sich die Genossenschafter, das Fehlende pro rata, 

der gezeichneten Kiihe aufzubringen. 

Vorstehende Verhaudlung haben die Comparenten nach Vorlesung ge- 

nehmigt und zur Beglaubigung der von ihnen eingegangenen Verpflichtun¬ 

gen eigenhandig vollzogen. 

Die Richtigkeit der Unterschriften beglaubigt 

 den 18 . . 

(L. 8.) Aer Amtsvorsteher. 



[1151 

Anlaye XXIIIc. 

KchuLdurkunde 
uber den 

Empfang eines Darlehns zum Ankauf eines Zuchtstieres 
aus der Kasse des Ostpreuhischen landwirthschastlichen 

Centralvereins. 

Der Ostpreuhische landwirthschaftliche Centralverein hat der Stier- 
Haltungs-Genossenschaft zu zum Ankauf eines Zuchtstieres ein zins- 
freies Darlehn von .... Mark, schreibe Mark bewilligt und durch 
die Kasse dem uuterzeichneten Genossenschafts-Borstand gegen dessen Quittung 
zahlen lassen. 

In Folge dessen bekennen die uuterzeichneten Borstands-Mitglieder sich 
hiermit personlich als Schuldner des genannten Centralvereins aus Hohe 
obigen Darlehnsbetrages und verpflichten sich solidarisch, also Einer fur 
Alle und Alle fur Einen, nach Matzgabe der Verhandlung vom   
fur die Ruckzahlung des Darlehns zu hasten, insbesondere dessen punktliche 
Erstattung in Jahren in der Art zu bewirken, das; in den Jahren 
18 ... . jedesmal bis zum 1. Dezeniber .... Mark, schreibe  
Mark an die Kasse des Ostpreuhischen landwirthschastlichen Centralvereins 
in Konigsberg i. Pr., Lange Reihe Nr. 3, portofrei gezahlt werden, ebenso 
aber auch den noch ungetilgten Darlehnsbetrag in ungetrennter Summe 
zuruckzuzahlen, sobald die Natenzahlungen nicht puuktlich zu den angegebenen 
Termiuen erfvlgen, oder der Stier eingeht bezw. verkauft wird, ohue das; 
fiir deuselben (gemasz § 15 der Verhandlung) ein anderer Stier kauflich er- 
worben wird. 

, den 18 . . . 

8* 
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Anlage XXIV^ 

Ulan 
fur die 

Verwendung der Staatsbeihulfe zur Pramiirung ganzer 

Rindviehbestande in den Handen kleinerer Besitzer. 

§ 1. Die Verwendung dieser Staatsbeihulfe hat den Zweck, die 
Rinviehzucht und Rindviehhaltung in Uebereinstimmung mit einer einheit- 
lichen Landesviehzucht bei den kleineren Landwirthen zu heben und zu 
fordern. 

8 2. Dieser Zweck soil durch die Pramiirung ganzer Rindviehbe¬ 
stande erreicht werden, von denen seder einschliehlich des iiber 1 Jahr alien 
Jungviehs aus nicht mehr als hochstens 30 Stuck bestehen darf. 

8 3. Um die ausgesetzten Preise durfen sich nur solche kleinere Land- 
wirthe bewerben, welche nicht mehr als 75 ha bewirthschaften und die 
zur Konkurrenz angemeldeten Rinder seit mindestens 6 Monaten eigen- 
thumlich besitzen. 

Die wahrend der letzten 6 Monate etwa angekauften Rinder scheiden 
von der Konkurrenz aus. 

8 4. Bewerbungen zu der Konkurrenz ganzer Rindviehbestande sind 
untcr Benutzung des hiezu bestiinmten Formulars bis zum 25. Februar an 
die zustandigen Wanderlehrer zu richten und kvnnen nur aus denjenigen 
landrathlichen Kreisen Berucksichtignng findeu, welche den Wanderlehrern 
fur das bevorstehcnde Somnierhalbjahr als Wirkungskreis angewiesen 
werden. 



Arrlage XXIV. [117] 

§ 6. Bei ber Bewerbung find folgende Angaben zu machen: 

а) Des Bewerbers Name, Wohnort, Poststation. 

d) Grosze der Besitzung in Hektar und Ar, 

c) Anzahl der vorhandenen 

Bullen, 

Kiihe, 

Ochsen, 

Stucke tiber ein Jahr alten Jungviehs, 

zusammen Stuck Rindvieh. 

б) Rasse bezw. Rindviehschlag, dem diese Rinder angehoren. 

e) Wo ein Bulle gehalten wird, must derselbe entweder dem Ost- 

prentzischen Hollander Rindviehschlage oder dem rothbunten Hol- 

steiner Marschviehschlage angehoren. Ferner muh aus der Be- 

schaffenheit des ganzen Rindviehbestandes ersichtlich sein, dasz 

derselbe sich in Uebereinstimmung mit der Zuchtrichtnng einer 

der genannten beiden Rindviehschlage befindet. 

§ 6. Die Pramiirung ganzer Rindviehbestande wird in dem Bezirk 

von je zwei landrathlichen Kreisen durch je eine Kommission bewirkt, welche 

fur den betreffenden Bezirk aus je zwei vom Centralvereinsvorstande er- 

nannten Preisrichtern und dem zustandigen Wanderlehrer besteht. Der 

Letzterer fun girt gleichzeitig als Schriftfuhrer und Berichterstatter der Kom¬ 

mission. 

§ 7. Vor der Pramiirung unterliegen folgende Punkte der speciellen 

Beurtheilung der Kommission. 

. 1. Eigene Aufzucht, wobei aus Zuchtheerden angekaufte und auf- 

gezogene Kalber als eigene Aufzucht gelten. 

2. Korperbau. 

3. Ausgeglichenheit. 

4. Milchergiebigkeit. 

5. Mastfahigkeit bezw. Zugtuchtigkeit. 

6. Futterzustand. 

7. Pflege und Haltung. 

8. Milchverwerthung. 

9. Stalleinrichtung. 

10. Dungerbehandlung. 

8 8. Das Ergebnih der Beurtheilung wird in folgenden Punkten 

ausgedruckt: ^ ... 
0 = ungenugend, 

1 = wenig befriedigend, 

2 = befriedigend, 

3 = gut, 

4 = sehr gut. 



[118] Anla«e XXIV. 

Die zuerkannten Preise werden in den Beurtheilungsklassen: 
2 (Korperbau) und 4 (Milchergiebigkeit) mit 4, 

in den Klassen: 
- 1 (eigene Aufzucht), 5 (Mast- bezw. Zugfahigkeit), 6 (Futter- 

znstand) und 7 (Pflege und Haltung) mit 3, 
in der Klnsse 10 (Dungerbehandlung) mit 2 

multiplizirt, wahrend die in den Klassen 3 (Ausgeglichenheit), 8 (Milch- 
verwerthnng) und 9 (Stalleinrichtung) ertheilten Punkte mit ihrem einfachen 
Betrag der Summe der ubrigen Punkte hinzuaddirt werden. Die Gesammt- 
summe des Hochstbetrages aller einzelnen Punkte ergiebt die Zahl 100. 

In Klasse 1 „ Eigene Aufzucht" geschieht die Aufsindung der Schatzungs- 
punkte in folgender Weise: 

a) kein Stuck (Kalber und Bullen ausgenommen) angekauft 4 Punkte 
b) bis einschlietzlich Ve der Thiere angekauft.... 3 - 
o) bis einschlietzlich 1jz der Thiere angekauft. ... 2 - 
ck) bis einschlietzlich 1jz der Thiere angekauft. . . . 1 - 
e) uber Vs angekauft 0 - 

In den Klassen 2 „Korperbau", 4 „Milchergiebigkeit" und 5 „Mast- 
fahigkeit" ist fiir jede einzelne Kuh die Zahl der Punkte festzustellen und 
der Durchschnitt der gefundenen Zahlen dem Gesammturtheil uber den be- 
treffenden Viehstand in seder Klasse zu Grunde zu legen. 

§ 9. Viehbestande, welche in einer der Klassen 2, 4 und 6 die 
Censur 0 erhalten, und solche Viehbestande, welche bei der Beurtheilung 
nicht wenigstens 60 Punkte auf sich vereinigen, scheiden aus der Konkurrenz aus. 

8 10. Zum Zweck der Beurtheilung wird die Kommission die Rindvieh- 
stamme einmal im Monat April und einmal im Monat Juli besichtigen; von 
der zweiten Besichtigung find solche Rindviehstanune ausgeschlossen, welche 
bei der ersten Besichtigung den Bedingungen des 8 9 nicht genugt haben. 

8 11. Bei seder Besichtigung ist von dem Wanderlehrer ein von 
den Preisrichtern zu unterzeichnendes Protokoll aufzunehmen, in welches die 
zuerkannten Punkte und die zu den einzelnen Beurtheilungsklassen von den 
Preisrichtern zu machenden Bemerkungen einzutragen find. 

Nach der Beendigung der zweiten Besichtigung ist ein gleichfalls vom 
Wanderlehrer abzufassender und von den Preisrichtern vollzogener Bericht 
nebst den Borschlagen fur die Pramiirung dem Centralvereinsvorstande bis 
zum 15. September einzureichen. 

8 12. Zum Zweck der Pramiirung steht seder Preisrichter-Komnnssion 
eine Smnrne bis zum Betrage von 800 Mark zur Verfngung, welche in 
Preiscn von nicht unter 50 Mark nnd nicht iiber 300 Mark vergebcn 
werden kann und durch den Centralvereinsvorstand zur Auszahlung gelangt, 
nachdem das Pramiirungsverfahren bcendet und die Berichterstattung er- 
ledigt ist. 



Anlaat XXIV. [119] 

Ferner ist die Stcmtsbeihnlfe — soweit sie nicht zu Pramien ver- 

wendet ivorden ist — zur Deckung von Reisekosten, sachlichen Kosten und 

etwmgen unvorhcrgesehenen Ausgnben bestimmt. 

§ 13. Die Ausschreibung der PrLmiirung ganzer Rindviehbestcinde 

wird den bcthciligten Zweigvereinen mitgetheilt und im Vereinsorgan sowie 

in der landwirthschaftlichen Dorfzeitnng dnrch Jnserat veroffentlicht werden. 

Konigsberg, den 20. Januar 1894. 

Der Vorstand des Ostpreuh. landwirth. Centralvereins. 
Reich, 

Haupworsteher. 

Kreiss, 

Generalsekretar. 
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.uutfte XXY. 

^ t an 
fur die 

Verwendung der Staatsbeihulfe zur Vertheilung besseren 
Saatguts und kiinstlicher Dungemittel. 

1. Die Verwendung dieser Staatsbeihulfe hat den Zweck, den eintrag- 
lichen Anbau von fnr den hiesigen Be/,irk besvnders geeigneten Getreidearten 
und die eintragliche Anwendung knnstlicher Dungemittel bei den kleineren 
Besitzern zu fordern. 

2. Anf die Gewahrung einer Beihulfe zu vorstehendem Zweck konnen 
nur solche kleinere Landwirthe Ansprnch machen, welche nicht mehr als 75 ha 
bewirthschaften. 

3. Die Gesuche find unter Benutzung des hierfur entworfenen For- 
mulars air den zustaildigen Wanderlehrer des betreffenden Bezirks zu 
richten, und von diesem dem Borstande des Centralvereins zur Genehmigung 
einzureichen. 

4. In dem Gesuch haben sich die Empfanger von Saatgut bezw. 
von Dungemitteln zu verpflichten: 

a) Die Fracht fur die ihnen zngesendeten Saaten bezw. Dunge- 
mittel zu entrichten, solvie die Ailslagen fur die gelieferten 
Siicke und ein Drittel der Ankaufskvsten unmittelbar nach 
Empfang der Waaren an den znstandigen Wanderlehrer zu be- 
zahlen, 

h) die gelieferten Saaten nnd Dungemittel nach Vorfchrift des 
Wanderlehrers in der eigenen Wirthschaft zu verwenden, sowie 

o) den Ernteertrag festznstellen und iiber denselben zu berichten. 
5. Die Gesuche fnr die Friihjahrsbestellung find bis zum 25. Februar 

an die zilstandigen Wanderlehrer einzureichen, von diesen knrz zu begntachtcn 
nnd nebst einer unter Benntznng des hierzu bestinunten Formulars anzu- 
fertigenden Znsannnenstellnng dem Centralvereins-Vorstande bis spatestens 
den 4. Marz einzureichen. 



Anlage XXV. [121] 

Die Termine zur Erreichuug der Gesuche fur die Winterbestellung 
werden auf den 1. bezw. 10 Juki festgesetzt. 

Etwaige nach diesem Termine eingehende Gesuche werden nicht be- 
rucksichtigt. 

6. Um die personliche Einwirkung der Wanderlehrer auf die Em- 
psauger von Saatgut und Dungemitteln und die Beaufsichtiguug uber die 
Verwendung svwie die Berichterstattung uber die Verwendung und die 
Ernteergcbnisse zu erleichtern, werden Gesuche nur aus denjenigen landrath- 
lichen Kreisen angenommen, welche den Wanderlehrern fur das bevorstehende 
Sommerhalbjahr als Wirkungskreis uberwiesen werden. 

7. Das Saatgut kann bestehen: 
a) Fur die zunachst in Betracht kommeude Fruhjahrsbestellung, aus 

Gerste, Hafer, bezw. aus Kartoffeln, 
b) fur die Winterbestellung aus: 

Winterweizen und Winterroggen. 
8. Von Dungemitteln werden bis auf Weiteres folgende fur den 

Ankauf in Aussicht genommen: 
Chilisalpeter, 
Ammoniak-Superphosphat, 
Superphosphat, 
Knochenmehl (nur zur Herbstbestellung), 
Thomasschlackenmehl, 
Kainit. 

9. Der Ankauf und die Priifung von Saatgut und Dungemitteln 
wird durch die landwirthschaftliche Versuchsstation in Konigsberg bewirkt; 
die Zusendung erfolgt nach den von den Empfangern bezeichneten Eisenbahn- 
stationen. 

10. Nur in Ausnahmefallen kiinnen einzelnen Empfangern vom 
Centralvereins-Vorstande kleinere Mengen Saatgut bezw. Diingemittel un- 
entgeltlich zur Verfugung gestellt werden. Derartige Gesuche find besonders 
zu begrunden und von den Wanderlehrern eingehend zu begutachten. 

11. In die dem Centralvereins-Vorstande einzureichende Zusammen- 
stellung find die Gesuche von den Wanderlehrern nach Landrathskreisen und 
der alphabetischen Reihenfolge der Antragsteller geordnet einzutragen und 
dabei genaue Angaben uber die Griihe der zu besaenden bezw. zu bedun- 
geuden Flache, iiber die beantragte Menge und Art des Saatgutes und der 
Diingemittel zu machen, sowie die vvraussichtlichen Kosten zu verauschlageu- 
Hierbci ist fiir jede Art von Saatgut oder von Dungemitteln ein gesonderter 
Betrag auszuwerfen und fur jedcn Antragsteller die Gesammtsumme der 
durch Belvilligung seines Autrags entstehcnden Kosten zu ziehen. 

Die beantragten Mengen mussen in jedem Einzelfalle mindestens 50 
betragen und grohere Mengen durch 50 kg theilbar sein. 



[122] Anlage XXV. 

Bei der Veranschlagung der Ankaufskosten im bevorstehenden Fruh- 

jahre find fur jede 50 kg in Ansatz zu bringen: 

bei'Gerste ........ Mk. 

- Hafer - 9 

- • Kartoffeln - 3 

- Chilisalpeter .... . - 12 

- Ammoniak-Superphosphat. . - 8 

(6"/o Stickstoff, 12% Phosphorsaure) 

- Knochenmehl - 7'/z 

- Thomasmehl - 3 

(18% Phosphorsaure) 

- Kainit - 2 

Die fur Winterweizen und Winterroggen zu veranschlagenden Preise 

werden seiner Zeit festgesetzt und den Wanderlehrern mitgetheilt werden. 

In der Rubrik „Bemerkungen" ist eine kurz gefahte Begutachtung des 

betreffenden Gesuchs vom Wanderlehrer einzutragen. 

12. Ueber die Genehmigung der Gesuche durch den Centralvereins- 

Vorstand und die erfolgte Absendung der Saaten und Dungemittel wird den 

Wanderlehrern unter Zusendung einer von der Versuchsstation aufgestellten 

Rechnung uber die fur jeden Betheiligten entstandenen, von demselben zu er- 

stattenden Ankaufskosten mitgetheilt werden. 

13. Auf Grnnd dieser Aufstellung haben die Wanderlehrer die au- 

theiligen Kosten von den Empfangern des Saatguts bezw. der Dungemittel 

einzuziehen und an die landwirthschaftliche Versuchsstation des Centralvereins 

abzufuhren. 

14. Die durch Vertheilung von Saatgut und Dungemitteln eiuem 

einzelnen Empfanger gewahrte Beihilfe darf in keinem Falle den Betrag von 

75 Mark, und die Gesammtsumme der Aufwendungen in einem Wander- 

lehrerbezirk darf den Betrag von 900 Mark nicht ubersteigen. 

15. Die Aufforderung zur Einreichung hierauf bezuglicher Gesuche 

bei den Wanderlehrern wird von dem Centralvereins-Vorstande den betreffen¬ 

den landwirthschaftlichen Zweigvereinen bekannt gemacht und in dem Ver- 

einsorgan sowie in der landwirthschaftlichen Dorfzeitung durch Jnserate 

veroffentlicht werden. 

16. In Bezng auf die Art der Verwendung der Saaten und der 

Dungemittel sowie in Bezng auf die Feststellung der Ernte-Ergebnisfe und 

die Berichtcrstattung find den Empfangern von den Wanderlehrern Anwei- 

sungen zu ertheilen und ist ihnen bei Ausfuhrung derselben nach Moglich- 

keit Beihilfe zu leisten. 



[123] Anlage XXV. 

Diese Anwcisungen werden im Einzelnen je nach den ortlichen Ver- 
haltiiisscn verschiedene sein mussen; im Allgemeinen ist jedoch daran festzu- 
halten, datz 

a) die Vcrwendung des Saatguts nur anf dungkraftigem, durch 
entsprechende Beackerung gut vorbereitetem reinen Boden und 
nach einer geeigneten Vorfrucht eventuell unter Beigabe von 
kiinstlichem Dunger erfolgen darf, und dah 

b) die kunstlichen Dangemittel gleichfalls nur unter Beobachtung 
aller sonstigen fur das Gedeihen der Kulturpflauzen nothwen- 
digen Vorbedingungen in geeigneter Auswahl, Menge und Art 
der Anwendung verwendet werden. 

17. Ueber die Verwendung der zur Vertheilung gelangten Saaten 
und Dungemittel sowie iiber die erzielten Ertrage haben die Wanderlehrer 
dem Centralvereins-Vorstande bis Ende Dezember Bericht zu erstatten. 

Konigsberg, den 20. Januar 1894. 

Der Vorstand des Ostpreuh. landwirth. Centralvereins. 

keiek, 
Hauptvorsteher. 

Kreiss7 

Generalsekretar. 
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Grundung und Entwickelung des 
Centralvereins. 

Grundung 1. 13. 142. 
Statmen 11. 147. [38]. (48). 
Zweigvereine und deren Mitglieder 

8. 14. 25. 142. [38]. [48]. [62]. 
Versammlungen 14. 151. [43]. 
Vorstand 13^ 26. 149. [41]. 
Beamte 14. 150. 155. [41]. |60]. 
Vereinshaus 154. 
Abtheilungen bezw. Sektionen 15. 

128. 129. 151. [52]. 
Finanzwesen 24. 155. [55]. [56]. 
Verleihung d. Korporationsrechte 152. 
Vertretung des Centralvereins in 

anderen Korporationen [58]. 

Handel und Verkehr. 
Markte: 

Wollmarkte 24. 46. 
Pferdemarkte 51. 
Fettviehmarkte 55. 58. 60. 64. 
Zucktviehmarkte 56. 61. 
Maschinenmarkte 57. 62. 
Schafmarkte 60. 
Ochsenmarkte 66. 
Samenmarkte 67. 
Flachsmarkte 69. 

Handel mit Gutern 40. 
Petition betr. Auftrieb lebenden Viehs 

auf dem Markt zu Islington 303. 
Petitionen betr. Aufrechterhaltung des 

Vieheinfuhrverbots 303. 314. 322. 
Petition betr. Verbesserung der Ein- 

richtungen auf d. Viehmarkten 303. 
Petition betr. Notirung der Schlacht- 

viehpreise nach Lebendgewicht 304. 
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Cingabe betr. Einrichtung von Frei- 
banken 304. 

Gntachten betr. Beaufsichtigung des 

Wildhandels 304. 

Petition betr. Weiterverkauf von Pfer- 

den durch die Rohschlachter 305. 

Petition betr.Beschrnnknng derErthei- 

lung v. Hausirgewerbescheinen 305. 

Petitionen betr. Regelung des Ver- 

kehrs mit Kunstbutter 306. 

Gntachten betr. Herstellung einheit- 

licher Massenqualitaten von Ge- 

treide 307. 

Petitionen betr. Abschlutz des deutsch- 

russischen Handelsvertrags 308. 

Resolution betr. Abschluh des deutsch- 

russischen Handelsvertrags 310. 

Gntachten uber Gesetz betr. den 

Handel mit Futter- und Dunge- 

mitteln 312. 

Petition betr. Abschluh von Handels- 

vertragen 314. 

Petitionen und Gntachten betr. Auf- 

hebung des Jdentitats-Nachweises 

fur Getreide 314. 

Meliorationsweserr. 
Meliorationen des Torfbodens 15. 

Mergelung 271. 

Drainage 271. 

Landlv. Nebengewerbe. 
Flachsbereitung 26. 69. 

Molkereiwesen 127. 

Molkerei-Jnstruktor 127. [32].. 

Milchwirthschaftl. Berein 132. [301. 

Butterprufungs-Kommission 138. 

Petitionen betr. den Verkehr mit 

Kunstbutter 306. 

Petition betr. Einfuhrung hoherZucker- 

zolle in Nordamerika 320. 

Petitionen betr. Spiritus-Brennerei- 

Steuergesetzgebung 320. 

Pramiirungswesen. 
Grundzuge der Pramiirung von Pferde- 

zuchtmaterial 189. 

Circular des Landes - Oekonomie- 

Kollegiums vom Jahre 1854 betr. 

Einfluh der Pramiirung auf For- 

derung der Viehzucht 208. 

Antwort derCentralstelle hierauf 210. 

Preisausschreiben v. Jahre 1869 225. 

Verfugung des Ministers vom Jahre 

1875'231. 

Beschlusse der Kommission desLandes- 

Oekonomie-Kollegiums vom Jahre 

1875 233. 

Pramiirungsplan fur Rindvieh vour 

Jahre 1875 235. 

Bestimmungen fur die Thatigkeit der 

Preisrichter 249. [89], 

Pramiirungsplan fur Rindvieh vom 

Jahre 1893 261. [98.1 

Pramiirung ganzer Rindviehbestande 

265. 

Thierzucht. 
Pferdezucht: 

Pferdehandel 24. 165. 

Lage der Pferdezucht im Jahre 

1846. 156. 

- Petition an die Minister des Jnnern 

und des Krieges 1847. 159. 

Reorganisation der Staats-Ge- 

stuts-Anstalten 164. 

Bildung von Pferdezuchtvereinen 

179. [651. [681. [701. [711. 

Pramiirung von Stuten 181. 238. 

256. [731. [741. 

Hohe derPferdebestande 199. [761. 

Petition betr. Erhohung der Durch- 

schnittspreise fur Remonten 331. 

Petition betr. Bezeichnung als ge- 

prufter Husschmied 331. 

Petition betr. Korordnung fur Privat- 

Deckhengste 331. 

Gntachten betr. Hebung des Huf- 

beschtags 331. 

Rind viehzucht: 

Futterung 24. 192. 201. [131. 

Import von Zuchtvieh 193. 

Hohe der Biehbestande 198. 

Zuchtungsziele 199. 

Aufzucht 201. 

Rindviehschauen 227. 238. [961- 

Ostpreuh. Hollander Heerdbuch- 

gesellschaft: 

Grnndung 240. 

Stutut 241. [771. 

Bestrebungen 241. 

Aeuhere Abzeichen der Thiere 242. 
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Stammzuchtregister 243. 
Korung 244. 263. 
Ausstellungserfolge 246.257.261. 

[92]. [107]. 
Heerdbuch-Bande 263. 

Stierhaltungs - Genossenschaflen 264. 
[110], [112]. [115]. 

Prainiirung ganger Rindviehbestande 
265. [116]. 

Schafzucht: 
Hohe ber Bestande 199. 
Schafschauen 228. 259. 

Schweinezucht: 
Hohe ber Bestanbe 199. 
Schweinejchauen 230. 

Unterrichtswesen. 
Hohere Lehranstalten 13. 25. 81. 83. 
Lanbwirthschaftsschulen 88. 
Ackerbauschulen 25. 88. 90. 
Winlerschulen 101. [3]. 
Fortbilbungsschulen 91. 

Fachschul en: 
Flachsbauschulen 70. 
Hufbeschlaglehrschmieben 189. 
Molkereischulen 84. 133. 135. 

[34]. [36]. 
Volksschulwesen 93. 95. 

Petition betr. lanbwirthschaftlichen 
Unterricht an Schullehrer-Semi- 
naren 329. 

Petition betr. naturwissenschaftl. Unter¬ 
richt an ben Volksschulen 329. 

Petition betr. Aufbesserung bes Mini- 
mal-Einkommens ber Lehrer 330 

Petitionen betr.Schulbesuch berhiiten- 
ben Kinber 330. 

Petitionen betr. Halbtags-Unterricht 
an lanblichen Volksschulen 331. 

Petition betr. Bestrafung ber Schul- 
versaumnisse 331. 

Verschiedenes. 
Einflusz ber politischen Ereignisse bes 

Jahres 1848 auf bie Lanbwirth- 
schaft 27. 

Heranziehung von Kolonisten aus 
Hessen 30. 

Einrichtung von bauerlichen Muster- 
wirthschaften 31. 

Tenkschrift uber bie Nothlage ber 
Lanbwirthschaft in ben ostlichen 
Provinzen 308. 

Resolution betr. Abschluh bes beutsch- 
russischen Hanbelsvertrags 310. 

Gutachten uber Besitz- unb Wohl- 
stanbs-Verhaltnisse bes bauerlichen 
Stanbes 331. 

Petitionen unb Gutachten betr.Sicher- 
heitsvorrichtungen an lanbwirth¬ 
schaftlichen Maschinen 331. 

Versuchswesen. 
Agrikulturchemische Versuchsstation 

104. [59]. 
Grunbung ber lanbw. Versuchs¬ 

station 107. 
Thatigkeit ber lanbw. Versuchs¬ 

station 109. [19]. 
Praktische Thatigkeit 109. 276. 

[11]. [13]. [16]. 
Wissenschaftliche Thatigkeit 111. 

Boben-Untersuchungen 111. 
Pflanzliche Ernahrung 111. 
Thierische Ernahrung 123. 
Molkereiwesen 125. 
Chemisch-analytische Thatigkeit 125. 
Meteorologische Beobachtungen 126. 
Sonstige Thatigkeit 127. 

Versuchsstation fur Molkereiwesen 
84. 128. 

Beterinarwesen. 
Petition betr. Abanberung ber Be- 

stimmungen uber bie Bekampfung 
ber Rinberpest 321. 

Petition berr. Bekampfung ber Rotz- 
krankheit ber Pferbe 322. 

Petition betr. Erlah eines Seuchen- 
gesetzes fur bas Deutsche Reich 322. 

Petitionen betr. Sperrung ber Grenze 
gegen Einfuhr von Vieh 322. 

Petition betr. technische Leitung ber 
veterinaren Angelegenheiten burch 
ben Departements-Thierarzt 323. 

Petition betr. Transport von Bieh 
auf ben Eisenwesen 323. 

Petition betr. Gaststallungen unb 
Viehausspannmlgen 324. 
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Petition Letr. Abfassung einer Denk- 
schrift uber Rothlauf 324. 

Gutachten betr. Versicherung und Ent- 
schadigung f.Verluste a. Schweine- 
seuchen 324. 

Petition betr. Revision des Vieh- 
seuchen-Gesetzes 327. 

Gutachten betr. Entschadigung fur 
an Maul- und Klauenseuche ge- 
fallenes Rindvieh 328. 

Petition betr. Nachrichtendienst bei 
Ausbruch von Seuchen 328. 

Petition betr. Ermittelung der Tuber- 
kutose am lebenden Thier 328. 

Petition betr. Entschadigung fur an 
Milzbrand gefallenes Rindvieh 
329. 

Petition betr. Ermittelung der Ur- 
sachen des epidemischen Kalber- 
sterbens 328. 

Gutachten, betr. den Betrieb der 
Abdeckerei 329. 

Wanderlehrer 90. 98. 103. [60]. 

ZeiLschriften 27. 153. 276. 

Zoll- und Sterrerweserr. 

. Vertretung des Centralvereins im 
Zollbeirath 310. 

Petition betr. Erhebung von Zinsen 
fur den Zoll des Getreides in 
den Transitlagern 311. 

Petition betr. Revision des^ Zoll- 
tarifs 312. 

Petition betr. Aufhebung der Schutz- 
zolle 312. 

Petitionen gegen Wiedereinfuhrlmg^ 
der Eisenzolle 313. 

Petitionen betr. Erhohung der Ge- 
treidezolle 313. 314. 

Petitionen und Gutachten betr. Ab- 
anderung des Zolltarifgesetzes vom 
15. Juli 1879. 314. 

Petition betr. Einfuhrung hoher 
Zuckerzolle in Nord-Amerika 320. 

Petitionen betr. Spiritus-Brennerei- 
Steuergesetzgebung 320. 

Petition betr. Ueberweisung der Grund- 
und Gebaudesteuer an die land- 
lichen Kreise 321. 





Nkycichch dcr m..Anhang" rntljaltrucu Anlagcn. 

Anlage I. Organisations- und Lehrplan der landwirthschaftlichen Winterschulen [3] 

„ II a. b. u. 6. Vertrags-Formulare fur Kontrole der Versuchsstation 

Liber DLingemittel, Futtermittel und Samereien . . . [II] 

„ - • III. Kosten-Tarif der Vecsuchsstation . . . . . . . . . . . [19] 

„ IV. Statuten des Ostpreuhischen Milchwirthschaftlichen Vereins und 

Bestimmungen Liber die Benutzung des Molkerei-Jnstruktors [30] 

„ V. Statuten der Molkereischulen Warnikam und Carmitten . . . [84] 

VI. Bestimmungen fur denBesuch derMolkeceischule inKleinhof-Tapiau [36J 

„ VII. SLatut des Ostpreuhischen landwirthschaftlichen Centralvereins . [38] 

VIII. Statuten-Entwurf fiir landwirthschaftliche Zweigvereine . . . [48] 

IX. Geschaftsordnung stir die Sektionen des Centralvereins . . . [52] 

Xa. u. b. Kassen-Uebersichten des Centralvereins vom Jahre 1873 

und 1893  [55] 

„ XI. Vertretung des Centralvereins in anderen Korporationen und 

Beamte des Centralvereins [58] 

XII. Verzeichnih der Zweigvereine des Centralvereins [62] 

XIII. A. Bestimmungen Liber die Errichtung von Pferdezucht-Vereinen [65] 

XIII. B. Schema einer Konstituirungs-Verhandlung [68] 

t, XIII. C. Schema einer Schuld-Urkunde Liber den Empfang eines Staats- 

darlehns [70] 

XIII. D. Schema einer Schuld-Urkunde Liber kreditirte Kaufgelder . [71] 

„ XIV. Uebersicht der in den Jahren 1875—1893 vertheilten Pramien 

fiir Pferde   [73] 

>„ XV. GrundzLige der Pramiirung von Pferdezuchtmaterial .... [74] 

„ XVI. Tabellarische Zusammenstellung der Hohe der Viehbestande in 

der Zeit von 1816—1892  [76] 

XVII. Statuten der Ostpreuhischen Hollander Heerdbuch-Gesellschaft . [77] 

XVIII. Bestimmungen Liber die Thatigkeit der Preisrichter fur Nindvieh 

auf der Bezirksschau 1884  [89] 



VIII 

Anlage XIXa. b. u. c. Zusammenstellungen ber Pramiirungs-Ergebnisse auf 

ber Ausstellung ber Deutschen Lanbwirthschafts-Gesellschaft 

in Konigsberg 1892 . .   [92] 

„ XX. Uebersicht ber in ben Jahren 1876 bis 1893 vertheilten Pramien 

fur Rinber, Schafe, Schweine unb Geflugel [96] 

„ XXI. Plan fur bie Verwenbung ber zur Forberung ber Rinbviehzucht 

zur Verfugung gestellten Staatspramiengelber .... [98] 

„ . XXIIa. b. u. c. Zusammenstellungen ber Pramiirungs-Ergebnisse fur 

Hollanber Rinbvieh auf ber Ausstellung ber Deutschen ' 

Lanbwirthschafts-Gesellschaft in Berlin ....... [107J 

„ XXIIIa. b. u. c. Bestimmungen, Konstituirungs-Verhanblung unbSchulb- 

Urkunbe fur Stierhaltungs-Genossenschaften [110] 

„ XXIV. Plan fur bie Pramiirung ganzer Rinbviehbestanbe in ben Hanben 

kleinerer Besitzer   [116] 

„ XXV. Plan fur bie Bertheilung bessereu Saatguts unb kunstlicher 

Dungemittel   [120]! 


















