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O b e r s i c h t  III .  
Konsistenz~ KIebef~higkeit unbehandel ter  Leime und Stre ichbarkei t  

Vemuc h 
Nr. 

9 
7 
4 
6 

11 
10 

Klebe- 
f~ihigkeit 
bei 18 0 

Konsistenz 

8treichbarkeit 

Leim-  Streichzeit 
verbrauch fiir 10 m u 
auf 10 m 15 B~iume 

13:4 
12:0 
10:0 
10:0 
10:0 
7 :4  

sehr lest und zfihe 
z~ihe, fadenziehend 
kSrnig, wenig fadenziehend 
fliissig 
kSrnig 
kSrnig-fliissig 

405 g 
380 g 
375 g 
355 g 
350 g 
380 g 

23 Min. 
22 ,, 
18 , 
16 , 
16 , 
14 , 

schwer streichbar 
dto. 
gut streichbar 
dto. 
sehr gut streichbar 
dto. 

Wenn auch diese Pliifungsmethode noch nicht 
als endgiiltig bezeichnet werden soll, so erweist sie 
sich doch als sichere Grundlage ffir die kurz- 
fristige labomtoriumsm~tfige Wertbeurteilung ,con 
Raupenleimen. Unsere Methode dient sowohl dem 
Obstzfichter, der sich vor der Beleimungsperiode 
ein zuverlassiges Urteil fiber die Handelsleime 
verschaffen kann, sie dient aber auch den Her- 
stellern von Handelsleimen, die in jeder Produk- 
tionsperiode die Leime jedes Herstellungsganges 
prfifen lassen kSnnen, um durch evtl. Um- 
anderungen festgestellte Mangel soweit wie 
mSglich auszugleichen. Es ist erfreulich, daft 

einige Raupenleim hemtellende Firmen, denen an 
der Verbesserung der Gfite ihrer Produkte gelegen 
ist, nach Bekanntwerden unserer Prfifmethode 
ihre Neukompositionen zu r  Priifung gegeben 
haben, und daft es, wie oben schon erwi~hnt, 
mSglich war, gewisse Kompositionen auf Grund 
unserer Priifung vonder praktischen Verwendung 
auszuschliefen. 

Wenn eine Pflanzenschutzmittelkontrolle in 
der Lage ist, den Wert eines Mittels allgemein 
zu heben, dann erftillt sie ihren wirtschaftlichen 
Zweck und ist gerechtfertigt. 

Sch~ldlingsbek~lmpfung im 18. Jahrhundert. 
Von 

I. Be l ing ,  Berlin.Dahlem. 

Ergebnisse systematischer Untersuchungen fiber 
die Biologie ,con Schad- und Nutzinsekten, sowie 
fiber die ffir ihr Massenauftreten und Massen- 
sterben verantwortlichen Ursachen haben im Laufe 
der Zeit zum Ausbau praktischer Schutz-Mafnahmen 
fiir gefahrdete Pflanzen geffihrt, die wir heute unter 
dem Namen ,,Pflanzenschutz" zusammenfassen. 
,,Pflanzenarzte" gab es schon vor 200 Jahren 
und frfiher. 0ber ihre Ti~tigkeit liegen mancherlei 
Berichte vor. In diesen Aufzeichnungen stSft 
man schon auf Ratschli~ge und Rezepte zur Be- 
kampfung von Schadlingen, die ganz in der 
Richtung liegen, in der wir heute gehen. Ein 
kleiner Rfickblick in die Entwicklungsanfange 
unseres heute so bedeutungsvollen Arbeitsgebietes 
wird daher anregen, hier und da Erstaunen her- 
vorrufen, und stellenweise verwunderlich, oder 
sogar belustigend sein. Aus historischem Interesse 
aber verdient dies und jenes vor der Vergessen- 
heit bewahrt zu bleiben. 

Eine Fundgrube ffir Mittel und Ratschlage 
atler Art bildet das ,,Berlinische Mag'azin oder 

gesammlete Schriften und Nachrichten fiir die 
Liebhaber der Arzneywissenschaft, Naturgeschichte 
und der angenehmen Wissenschaften fiberhaupt". 
Dieses enthMt im Jahre 1767 eine Abhandlung 
,,Ober die Mittel, die schi~dlichen Raupen zu 
vernichten." - -  Es wird darin berichtet, dab die 
Schwedische Akademie der Wissenschaften einen 
Preis von 20 Dukaten fiir ein brauchbares Mittel 
zur Verminderung der schi~dlichen Raupen aus- 
gesetzt habe. Dieses Preisausschreiben wuMe 
bis zum Jahre 1768 verlli~gert, ,,da noch keine 
des Preises wiirdige und der Absicht gemi~fe 
Schrift vorgekommen ist." Die bis zu diesem 
Zeitpunkte gemachten Vorschl~ge, die aber un- 
zul~ngliche genannt werden, sind beispielsweise: 
,,Man soll die Baume am Stamm mit einem 
klebrichten Safte beschmieren." 

Hier ist also das Prinzip des Leimringes vor- 
geschlagen worden, wie er im Baumschutz heutc 
noch im Gebrauch ist. Der historische Bericht- 
erstatter hat aber dagegen einzuwenden: ,,Allein 
zu geschweigen, dag dieses bey warmen Tagen 
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auf eine beschwerliehe Weise 5fters wiederholt 
werden mug, so sind die Raupen nun sehon ein- 
real anf den Biiumen und alsdann erlangt man 
dadurch nichts anderes, als dag die Raupen sieh 
nut nicht yon ihrer ersten Wohnung entfernen 
kiinnen, wodureh sie gent}thiget werden, den 
Baum desto kahler abzufressen." 

Ein anderer Vorschlag - -  ein Vorl~ufer unserer 
modernen Spritzmitteltechnik - -  lantet: ,,Man 
soll dureh eine Feuerspritze den ganzen Baum 
benetzen." - -  Sogar einer unserer heute am 
meisten umstrittenen Tagesfragen, n~mlieh des 
Problems der biologisehen Bek~mpfung yon 
SehMlingen, wird damals se,hon gedaeht: ,,Man 
sollte einen gewissen Baumk~fer (Carabus Syeo- 
phanta Liun.) 1) anf die Obstbaume setzen, damit 
er die sehr~dliehen Raupen vertilge." Doeh aneh 
dieser Vorsehlag wird yon dem unbekannten 
Beriehterstatter abgelehnt: ,,Es ist wahr, dieser 
Kafer . . . nahret sieh gr6gtenteils yon Raupen, 
allein er ist zu selten, dab er als ein hinlSngliehes 
Mittel zu diesem Zweeke kSnnte gebraneht werden. 
()berdem ist es se,hwer, zu glauben, dag er gerade 
auf dem Baum bleiben werde, woranf man ihn 
wider seinen Willen gesetzet hat: denn die meisten 
Insekten entfernen sie,h gemeiniglieh gerne yon 
dem Oft, wohin man sie zu dem Ende gesetzet 
hat, dab sic sieh daselbst aufhalten sollen." --- 
Damit ist allerdings sehon der Hanptgesiehtspunkt 
genannt, der uns aue,h heute bei derartigen Yer- 
suehen zu sehaffen maeht und die nutzbringende 
Wirkung stark einsehrank~. Es ist zwax gelungen, 
in tierisehen Sehadlingen parasitiseh lebende 
Insekten in groBen Nengen im Laboratorium zu 
ztiehten mid damit die Seltenheit des Objektes 
zu beheben. Aber - -  in der freien Natur zum 
Kampf gegen die Seh~dlinge ansgesetzt,ist es 
Zufallssaehe, ob diese die fiir sic g~instigen Be- 
dingungen finden; sie kSnnen mnkommen, oder 
die Umweit verlassen, ,,in die man sie wieder 
ihren Willen gesetzet hat". 

In dem alten Bericht heigt es sehlieglieh: 
,,Mich deueht, ein allgemeines Mittel, dab bey 
allen sehiidliehen Raupenarten hinliinglich . . .  
sey, fiberdem nie,ht viele Zeit und Kosten er- 
fordere, wird wohl so leiehte nieht ausffindig ge- 
maeht werden kSnnen!" Aueh dem mug man 
noeh heute leider zustimmen. Es mSgen noe,h 
einige der Vorse,hli~ge folgen, die vor 160 Jahren zur 
Bek~mpfung versehiedener Obstgartenseh~tdlinge 
gemae,ht wurden. 

Allgemein gilt die Regel, dag Zweige, anf 
denen man Eier findet, abgesehnitten und ver- 
brannt werden sollen. 

~) Der Puppenr~iuber= Calosoma syeophanta R. 

Zur Bek~tmpfung yon ,,Phalaena neu.~tria 
Linnaei" (=  der Ringelspinner Malacosoma neu- 
stria L.) wird angegeben: Bei kaltem und ,,regen- 
haftem" Wetter sollen die BAume an den Orten, 
wo sic sich in starke Zweige anfteilen, abgesueht 
werden. Hier wird man ein starkes Gespinst, 
und auf demselben viele Raupen bemerken. Das 
alles soll man in einen Topf tun und verbrennen. 
Dieselben Vorse,hl~ge gelten aneh fiir die ,,Dornen- 
raupe" I'apilio polyddoros L. (heute Dtnessa 
polychloros L., der groge Fuehs) und Papilio 
Crataegi L. (heute Aporia erataegi L.) der Baum- 
weil~ling.) 

Betreffs Phalaena dispar L., ,,die bundknSpfichte 
Garten und Waldraupe" (heute Lymantria dispar L., 
der Schwammspinner) heigt es: Der Garten mug 
im Herbst oder zu Frfihlingsanfang anf Eier ab- 
gesaeht werden. Die Eier sollen mit den1 
Messer in eine untergehaltene Se,hae,htel gekratzt 
werden. - -  Man werfe sie alsdann ins Feuer, 
,,welches ein seltsanles Geprassel verursaehen 
wird." 

Bei der Schilderung des Goldafters Euproctis 
chrysorrkoea - -  damals Phalaena Chrysorrhea L. 
genannt - -  finden wir erstaunlieherweise bereits 
den Vorschlag einer obrigkeitliehen ~berwachung--  
die eharakteristische MaBregel des modernen 
Pflanzense,hutzdienstes. Der Goldafter wird ,,die 
bunte Winten'anpe" genannt, ,,weil sie im Herbst 
aus dem Ei kriee,ht, und als Raupe den ganzen 
Winter hindurch dauert, aus welcher eine ganz 
weige Phalane kommt, davon das Weibehen an 
dem Hinterleibe einen Pfisehel goldgelber Haare 
hat, womit sie die Eier bedeekt, welehe sie in einem 
Hanfen zusammenleg~." 

hn Herbst verfertigen die Raupen anf den 
Banmspitzen ein starkes Gespinst. Dies mug 
man aufsuchen und verbrennen, um ein Aus- 
breiten des Sehadens zu verhindern. Doeh: 
,,Fraglieh mug ieh es zugestehen, dab solehes 
alles angewandten Fleiges ungeachtet, dennoeh 
gesehehen kann, wann namlieh mein Nachbar in 
diesem Stficke zu nach~ssig ist. Denn diese 
Raupenart ist sehr zur Wanderung geneigt, und 
wann ein Baum kahl gefressen, so sucht sie un- 
verzfiglich einen andern. Allein, kSnnten nicht 
wiederholte Vorstellungen bei meinem Naehbar 
etwas ausrichten? KSnnte nicht dureh obrig- 
keitliehe Verordnungen die Anwendung dieses 
Mittels allgemein gemacht werden?" Wohl einer 
der ersten Rufe naeh Pflanzenschutzbestimmungen ! 

,,Als Mittel wider die Kohlranpen" wird emp- 
fohlen, das Landstiiek, anf das man saen will, 
mit Hanf zu umpflanzen. Denselben merk- 
wiirdigen Vorsehlag finden wir auch in anderen 
Zeitsehriften. - -  Noe,h 10 Jahre sparer ist davon 
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die Rede. Die Zusammenhange werden nicht an- 
gegeben und sind uns heute unverstandlich. 
,,.~[an wird mit Yerwunderung wahrnehmen, 
da6, wenn auch alles herumliegende Land mit 
Raupen bedeckt ist, auf dem mit Hanf umgebenen 
sich keine einzige wird sehen= lassen." - -  Weiter- 
hin findet sich folgende Bemerkung: ,,Haben sich 
die Raupen schon wirklich eingefunden, so holt 
man aus dem Waldo gro6e Ameisen. Diese ver- 
jagen jene, und ziehen freiwillig wieder ab, 
sobald sie ihre Jagd beendet haben. "1) 

Abschlie6end gedenkt der unbekannte Ver- 
fasser noch ,,eines gemeinen aber irrigen Vor- 
urtheils, welches 5fters tier Vermindemng der 
Raupen im Wege steht. Man glaubt n~mlich, 
entweder alle Raupenarten, odor doch einige 
derselben seyen giftig und aus dem Grund tr~gt 
man Bedenken, ihnen zu nahe zu kommen." . . . 
,,Es ist wahr, die rauchen Raupen, wenn man 
sie beriihret, verursachen mit ihren stechenden 
Haaren einiges Jucken oder Brennen und man 
hat Ursache, sich zu hiiten, dal~ man die Raupen 
yon der Prozessionsmotte (Phalaenaprocessionaea) ~) 
nicht berfihrt, denn man kann daher auf einige 
Tage eine Art yon Kr~itze bekommen". Aber 
,,sonst kann man alle Raupenarten sicher anfassen, 
und in Absicht der ganz rauchen Raupen hat 
man nut  die Vorsicht anzuwenden, da6 man sie 
nicht zu stark und zu hiiufig berfihre. Sollte 
man dergleichen Raupen angefasset haben und 
daher ein Jucken an den Hiinden verspiihren, so 
kann man solches leicht mit aufgelegter frischer 
Erde, mit Urin oder auch mit dem Safte yon der 
Petersilge vertreiben". 

Die Bekampfung der Schgdlinge, z. B. der 
Fichtenmotte Phalaena pied L. (Dend'rolismus 
PbH : Kiefernspinner) auf den Waldbiiumen ist 
ffir die Zeitgenossen der Mitte des 18. Jahr- 
hunderts ein noch schwierigeres Problem. Mit 
Resignation wird eingestanden, da6 nur das Ab- 
sammeln der Raupen etwas helle, dieses aber der 
betrachtlichen HShe der Waldbaume wegen eine 
gar zu undankbare Aufgabe sei. So bleibt als 
einziges Mittel nur noch der schon eingangs or- 
w~thnte Vorschlag, die B~ume mit einer Feuer- 
spritze zu s~ubern, aber: ,,Das Mittel bleibet 
dennoch immer unzuli~nglich, well die aller- 
wenigsten Raupen dadurch yon den Baumen 
herunter gebracht werden, anderer Schwierig- 

~) Diese Beobachtungen sind richtig. Vgl. H. 
E i d m a n n : Vom Nutzen der Ameisen. Anz f. Sch~idlings- 
kunde I. H. 8 (1925) und It. E idmann :  Die forst- 
lithe Bedeutung der roten Waldameise. Ztsehr. angew. 
Entomologm Bd. 12 S. 298-331 (1927). 

~) Thaumatopoea proeessionea L. : Prozessions- 
spinner. 
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keiten nicht zu gedenken." hn 20. Jahrhundert 
hat das Flugzeug diese Schwierigkeiten zum Tell 
behoben. 

Zur L e b e n s g e s c h i c h t e  und  Bek:~mpfung  
der W i n i e r s a a t e u l e  Agrotis segetum 

Schi f [ . ,  um 1776. 
hn  Jahre 1776 erschien S c h i f f m i i l l e r s  be- 

riihmte systematische Abhandlung fiber ,,Die 
Schmetterlinge der Wiener Gegend", herausgegeben 
yon einigen Lehrern am Kaiserl. Theresianum in 
Wien. In diesem wertvollen alton Buch befindet 
sich auch ein Artikel iiber die Schi~dlichkeit der 
Wintel~aateule, damals Phalaena Noctua Segetum 
genannt und die Mittel zu ihrer Bekiimpfung. 
Die Raupen vernichten einen betriichtlichen Tell 
der Ernte. Sie fressen, dem Bericht naeh, Salat-, 
Riiben- und Spinatwurzeln: die Wurzeln des 
Korns, Taubnessel (Lamium album), Gi~nsefu!~ 
(Chenopodium viride) und verschiedene Grasarten: 
,,So viele Lander Europas klagen fiber ihre Wuth. 
3[an hat schon manchmal aueh einen betri~eht- 
lichen Preis anf ihren Kopf geschlagen". Doch 
ist bisher kein durchschlagendes Mittel gegen sie 
angegeben worden. Es kommt dies daher, dab 
die Falter und Raupen aul]erordentlich versteckt 
leben. Die Falter fliegen nur bei Nacht. Es ist 
versehiedentlich der Vorschlag gemacht worden, 
nachts grol~e Feuer anzuziinden. Doeh ,,dem 
Feuer fliegen . . . fast nut" die 3I~tnnchen zu, 
und aus diesen vielleicht wieder nur diejenigen, 
die kein Weibchen zum Begatten gefunden haben". 
Auch die geldliche Seite der Frage stimmt be- 
denklich: ,,Endlich soll man wohl, da man yon 
dieser Eulenart vielleicht in 10 oder 20 Jahren 
kaum einmal etwas zu besorgen hat, wider dieselbe 
jeden Sommer dm'ch mehrere Nachte mit Miihe 
und Kosten Feuer brennen?" 

Die Witterung schadet den Raupchen, wie 
der Verfasser berichtet, nicht im geringsteu. In 
einem Winter, in dem fiber 17 Grad Kalte 
herrschten, sind die Raupen nicht erfrorem 

Ein Inspektor der grMhch ungarischen Giiter 
glaubt einen der Hauptgrfinde fiir starken Befall 
eines Ackers in der Beschaffenheit des Diinge- 
mittels gefunden zu haben. Er ist der Ansicht, 
da6 sich in den ~,starken und warmen" Ackern 
die Raupchen besonders gut entwickeln. Daher 
ist Dfingung mit Pferdemist, der hitziger ist als 
Kuhmist, zu vermeiden. Der Inspektor befragte 
nile Bauern der Umgebung, wie sie ihre Acker 
hielten ,,und erfuhr endiich durchgehends, da6 
nut die mit Pferdemist gebesserten Acker . . .  
mit Raupen besetzet waren". Dagegen -~aren 
die von verheerten Bauerni~ckern umringten Herr- 
schaftsgrfinde, ,,als die ihre Verbesserung yon 
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den nur mit Hornviehe besetzten Mayerh6fen 
hatten", nicht im mindesten beschMigt! 

Wahrend die Zusammenh~tnge dieser Vor- 
stellungen noeh durchaus verstitndlich sind, be- 
greift man den Sinn des folgenden Vorschlages 
nicht recht. Man sell hin und wieder auf dem 
Acker junge Fichten umgekehrt, mit abgebrochenem 
Wipfel in die Erde steeken! Dieses Mittel sell 
die Roggen- und Kornsaatfelder einiger Landwirte 
vollkommen geschiitzt haben. Es wird sogar in 
den Abhandlungen der KOniglich Schwedischen 
Akademie der Wissenschaften erw~ihnt und 
wenigstens zur Probe empfohlen. Wahrscheinlich 
spielt hier die Beobaehttmg mit herein, dab manehe 
SchMlinge gern Rinden und Borken in mazeriertem 
Zustand als Zufluchtsort aufsuchen. Die Baum- 
wipfel sollen daher als KSdermittel dienen. 
Sehliel~lieh wird ein Gedanke ausgesprochen, der 
heute noeh Anklang finder: ,,Wer bietet je in 
solehem Falle Hilfe an? - -  Die Kr~then und etwa 
aueh die Dohlen und Aelstern. Die guten V6gel! 
Sie werden durehgehends als Fruehtdiebe ver- 
schrieen, and als solche gehagt, mit Steinen und  
mit Feuergewehren yon den Ackern vertrieben, 
oder aueh auf denselben and sonst, wo man 
ihnen nur beykommen kann, nieht ohne wildes 
gergniigen und Frohloeken getOdtet. Niemand 
untersueht ihre Saehe, bevor er sie verurtheilt, 
und strafer." Der Verfasser hat namlieh riehtig 
beobachtet, dab die Krahen sieh ebenso eifrig auf 
umgeworfenen, noeh unbesaten Feldern herum- 
treiben, wie auf bestel-lten. Er schliegt daraus, 
dab es den u auf die Wiirmer im Boden, 
nieht auf die Saat ankommt. Sic sind daher nieht 
zu verseheuehen, sondern im Gegenteil ,,mit 
Ausstreuung einiger Stfiekchen faulenden Fleisehes 
auf den Acker zu loeken, und so zmn Suehen 
anzugew6hnen." 

Wenn die Plage sehr grog ist, kann sieh der 
Landwirt nieht anders helfen, als mit seiner 
Familie auszuziehen und die Raupen yon den 
*ekern abzulesen. Da die Raupen tagsiiber ver- 
bergen sind, soll man dm'eh Weiber und Kinder 
die Schollen aufstiirzen und absuehen lassen. 
Wird es dariiber dunkel, so sind Kiensp~i~e und 
Windlichter anzuziinden und die Suehe fort- 
zusetzen. Ein Zertreten der Saat kann ver- 
mieden werden, wenn man beim Absuehen in 
den Reihen geht. Da die Raupen trage sind, 
ist ein neuer Befall des Feldes dureh Zuwanderung 
nieht wahrseheinlieh. Die Verniehtung der ge- 
sammelten Raupen hat ihre Schwierigkeiten: Sic 
zu zertreten ist bei der groBen Menge zu be- 
sehwerlich. Am besten werde sein ,,sic in einer 
Grube mit dariiber angeziindetem Stroh oder 
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Reisig zu tSdten and zu verscharren". Die Er- 
w/igung, ob man sic nicht etwa ertr/inken kOnnte, 
mug w~rtlich wiedergegeben werden. ,,Aus einem 
kleinen B a c h . . .  wiirden die meisten entkommen: 
well sic wohl aueh einige Stunden . . . im Wasser 
leben kOnnen. In einem gr~geren reigenden 
Bach oder in einem Flug k6nnte man sic doch 
sicher werfen, well sic nicht zu schwimmen 
wissen und das Gestad nicht sehen" (!). Es werden 
uns iiberdem noch einige Rezepte ffir Beizmittcl 
iiberliefert, die das Getreide infolge ihrer giftigen 
oder abschreckenden Wirkung gegen Raupenfrag 
schfitzen sollen. So soll man z. B. 1. bittere 
Kr~iuter in Wasser kochen, die abgegossene Brfihe 
mit vielem Salze vermengen, den Kornsamen vor 
der Aussaat damit besprengen oder einweichen 
und dann wieder trocknen lassen. Auch Ein- 
wirkung yon Kochsalz and Sall)eter tun dem 
Samen keinen Schaden. Allerdings beffirchtet 
der Schreiber, das eingedrungene Salz und die 
Bitterkeit der Krauter kOnnten in das kiinftige 
Getreide fibergehen u n d e s  so zum Genug ,,un- 
tfiehtig" machen. 

2. Man soll die Kornsamen mit gelOsehtem 
Kalk vorbereiten und dann auf die Acker streuen, 
,,wo die Raupen seine iitzende Kraft kaum ver- 
tragen werden". Auch Gips, Tabak, A s c h e -  
die sich gegen andere landwirtschaftliehe Seh~d- 
linge, wie ErdflShe and Riibenseh~tdlinge als 
wirksaln erwiesen haben, werden empfohlen. 

3. Ein besonders merkwiirdiges Mittei hat 
,,ein Patriot zum Nutzen des Vaterlandes wirksam 
befunden. Ein Gebiind Wermuth, ein Gebiind 
Beyfug and ein Gebiind Laubes vom wiilschen 
Nugbaum, dann fiir 9 Kreutzer Tausendgulden- 
kraut soll man in einem Gefiig wohl sieden 
lassen und das sodann abgeseigte Wasser mit 
Haringsbriihe, in deren Ermanghmg abet mit Salz 
11/e Seitel auf eine Kanne gerechnet, vermengen, 
damit das Getreid besprengen, u n d e s  solang, 
his es alles Wasser in sich gezogen hat, liegen 
lassen, dann erst ausslien." Als Kontrolle wurden 
8 ,,derlei Wiirmer" in einen Topf mit 30 trockenen 
KOrnern gelegt. Binnen 5 Stunden waren 11 K6rner 
verzehrt. Nun kamen sie in ein Geflig zu den 
vorbereife~cen KOrnern. Noeh am 5. Tag war kein 
einziges Korn angegriffen. - -  Praktische Be- 
deutung diirfte dieses Mittel allerdings kanm 
erlangt haben. 

Wenn wir in vielem auch heute weiter sind 
und uns in derlei Fragen besser zu helfen wissen, 
wie vor 200 Jahren - -  vieles bleibt noeh zu tun, 
und in manchem stehen wir noch ebenso am 
Anfang wie die Landwirte der damaligen Zeit. 


