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—7 'Has Ernten und Ausbewahren von Früchten.
I - > Von

j Gartenmeister Karl Weinhausen , Dahlem.

Zur Einführung.
Die große Freude , welche eine reiche Obsternte bereitet, wirb

oft beeinträchtigt durch die geringe Haltbarkeit der Früchte . Leider
fallen erhebliche Obstmengen alljährlich der Verderbnis anheim.
Diesem höchst bedauerlichen Mißstande abzuhelfen , ist zu jeder Zeit
eine wichtige Aufgabe . Wieviel wichtiger aber ist diese Aufgabe
während der Kriegszeit ! Jede Frucht ist von hohem Wert, nicht
eine Beere darf umkommen , gilt es doch unseren braven Truppen
und unserem ganzen Volke eine gesunde Ernährung zu sichern!
Soweit irgend tunlich , werden die Früchte eingekocht werden müssen,
oder es werden andere Dauerwaren , wie Marmelade, Gelees und
Säfte bereitet, um so die Werte zu erhalten. Doch auch frisches
Obst wird benötigt , es muß deshalb Sorge getragen werden, daß
die Ernte , Sortierung , Verpackung , Versendung und Aufbewahrung
sachgemäß durchgeführt wird , damit nicht durch schlechte Behand¬
lung Verluste entstehen . Das Gleiche gilt von dem Gemüse.

Die Bestrebungen, die darauf Hinzielen , möglichst viel Ge¬
müse einzumachen oder zu dörren, sind sehr nützlich . Doch auch hier
darf neben der Verarbeitung zu Dauerwaren die Frischaufbewahrung
nicht außer acht gelassen werden. Über das , was nachstehend ge¬
sagt wird , sind Fachleute ausreichend orientiert , meine Ausführun¬
gen wenden sich daher in erster Linie an die nicht eigentlich berufs¬
mäßigen Obst - und Gemüsezüchter , besonders aber an die länd¬
lichen Gartenbesitzer, um ihnen eine kürze Anleitung zu geben.

Allgemeines über Obsternte und Aufbewahrung.
Die Ernte.  Der natürliche Schutz der Frucht vor baldiger

Verderbnis ist die unverletzte Fruchthaut. Teilweise haben die
Früchte auch noch einen Wachsüberzug, z . B . viele Äpfel und
Pflaumen , auch diese Einrichtung trägt wesentlich zur Haltbarkeit
der Früchte bei . Anderseits kann oft beobachtet werden, daß die an¬
gestoßenen , beschädigten Früchte zu allererst der Verderbnis än-
heimfallen . Je länger aber die Früchte haltbar sind , um so nutz¬
bringender können wir sie verwerten, deshalb muß die Ernte mög¬
lichst schonend ausgeführt werden.

Die Sortieru  n g . Reelle Sortierung ist überall im
Handel die Grundlage für schnellen, gewinnbringenden Verkauf.
Fehlerhafte Früchte verderben schneller als die guten Früchte , sie



müssen daher früher verbraucht werben . Bleiben die leichtverberb¬
lichen Früchte mit ben haltbaren Früchten zusammen , so wirb da¬
durch die Haltbarkeit der ganzen Menge gefährdet.

Die Aufbewahrung.  Sorgsam geerntete Gartenpro¬
dukte lassen sich in geeigneten Räumen längere Zeit , oft durch den
ganzen Winter ausbewahren . Wärme und Licht beschleunigen die
Reife , deshalb müssen die Aufbewahrungsräume -kühl und dunkel
sein. Feuchtigkeit begünstigt die Entwicklung von Schimmel und
Fäulnispilzen . Andererseits welken die Früchte und Gemüse in
zu trockener Luft . Zimmerluft ist zum Beispiel zu trocken. Ge¬
wöhnlich werden Kellerräume zur Aufbewahrung benützt , es
können aber auch oberirdische Räume dazu dienen , besonders , wenn
sie nach Norden gelegen sind und massiven Fußboden haben . Die
Temperatur soll möglichst gleichmäßig ü 2 — 6 Grad Celsius be¬
tragen . Je weniger Schwankungen , um so besser ! Frische Luft
ist ein guter Schutz gegen Fäulnis , deshalb muß für Luft-
erneuerung  gesorgt werden . Ein allzu häufiger Luftwechsel
bewirkt aber das vorzeitige Welken der Früchte , weil ihnen zuviel
Wasser entzogen wird . Aufbewahrungsgestelle mit festem Boden
sind viel günstiger als Horden , weil die Frischte eine breitere
Auflagefläche haben und daher nicht so leicht Druckstellen be¬
kommen . .Wo es an geeigneten Räumen fehlt , können solche
an einer schattigen Stelle im Garten mit bescheidenen Mitteln ge-

Abb. 1. Erdhütte zur Überwinterung von Gemüse und WirtschastSobst.

schaffen werden . Die Abbildung Nr . 1 zeigt einen Gemüseauf¬
bewahrungsraum , ähnlich läßt sich auch ein Obstlagerraum er¬
stellen . Alle Tafelfrüchte sollen in einer Lage liegen . Sehr harte
Wirtschaftsfrüchte , die erst im Frühjahr genußfähig werden,
können mit bestem Erfolg in Erdmieten , wie Kartoffeln , auf¬
bewahrt werden.

Die Versendung und Verpackung.  Die Versen¬
dung erfolgt mit der Post oder auf der Bahn als Eilgut . In bei¬
den Fällen muß dem Umstand Rechnung getragen werden , daß die
Sendungen manchen Stoß erdulden müssen . Deshalb müssen beim
Einpacken besonders die Wandungen der Versandgefäße gut mit
Holzwolle belegt werden . Reine , mittelfeine , geruchlose Holzwolle
ist das beste Packmaterial . Anfänger packen gewöhnlich zu locker,
weil sie fürchten , die Frucht irgendwie zu beschädigen. Solch locker
gepackte Sendungen werden beim Transport durcheinander ge-
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schüttelt und leiden dann viel mehr als es durch festes Zusammen¬
packen möglich ist.

Die KernoÜsternte.
Die rechte Zeit Aur Ernte.

Bei der Kernobsternte ist in besonders hohem Maße auf das
rechte Neifestadium zu achten. Leider tritt bei derselben Sorte die
Reife bald früher bald später ein , so daß es unmöglich ist, für jede
Sorte eine engumgrenzte Erntezeit anzugeben . Die Fortschritte
in der Reife werden beeinflußt durch das Wetter, durch den Boden
und durch die Lage . So kann die völlige Reife um 4—5 Wochen
verschoben werden . Es ist daher nötig, die Heranwachsenden Früchte
zu beobachten, um zur rechten Zeit das zum Ernten richtige Reife¬
stadium zu erkennen . Nach der Reife unterscheidet man Sommer -,
Herbst - und Winterobst. Die Sommer - und Herbstfrüchte werden
am Baum völlig genußreif , wohingegen die Reife der Winterfrüchte
so spät eintritt , daß es unmöglich ist , sie so lange am Baum zu be¬
lassen . Völlig reife Früchte sind sehr empfindlich ; beim Ernten,
Umschütteln , Verpacken und Transportieren entstehen Druckstellen,
deshalb müssen alle diese Maßnahmen vorgenommen werden , ehe
die Früchte völlig reif geworden sind . Daraus ergibt sich die Mah¬
nung : Sommer - und Herbstfrlichte etwa 14 Tage
vor völliger Reife zu ernten.  Einige der Sonne be¬
sonders ausgesetzte Früchte künden uns das Nahen der Reifezeit.
Ein weiteres Merkmal ist die zunehmende Verfärbung der Frucht,
die leicht beobachtet werden kann . Schließlich zeigt der Baum die
rechte Erntezeit dadurch an , daß er die Früchte willig loslüßt.
Pflückreife Früchte lassen sich ohne Schwierigkeit mit Stiel
vom Baum abpflücken , wohingegen bei unreifen Früchten ^
entweder der Stiel oder das die Frucht tragende Frucht¬
holz gebrochen wird . Der Verlust des Stieles entwertet
die Frucht , während das Abbrechen der Fruchthölzer die
nächstjährige Ernte schmälert . Da die Winterfrüchte am
Baume nicht ausreifen , müssen sie auf dem Lager Nach¬
reifen. Zu frühe Ernte macht die Nachreife unmöglich,
statt weich und saftig zu werden, verwelken die Früchte
während der Lagerung . Als allgemeine Regel für die
Winterfruchternte ist daher zu beachten : Die Ernte
der Winter - Kernobst fr lichte beginne
bevor  da,s Nahen der kälteren Jahreszeit dazu
zwingt?  Gewöhnlich werden Ende Oktober die ersten Frost¬
nächte zu verzeichnen sein . Obwohl gelinder Frost (bis 2 Grad
Celsius) die spätere Haltbarkeit der Früchte nicht beeinträchtigt,
ist jetzt doch mit der Ernte schnell zu beginnen . Früchte, welche
während der Nacht Frost bekommen haben, dürfen erst zwei
Stunden nach Sonnenaufgang geerntet und nicht in warme Räume
gebracht werden.

Die Ausführung der Ernte.
Alles Tafelobst muß mit der Hand vorsichtig von den Bäumen

abgenommen und in flache gepolsterte Körbe gelegt werden, um jede

Ls
Mb . 2.

Pflückkorb.

nicht,



— ch —

Beschädigung der Frucht zu vermeiden. Auch Wirtschaftsobst soll
nach Möglichkeit mit der Hand gepflückt werden , nur bei sehr ge¬
ringwertigem Obst (z . B . dem sogenannten Mostobst ) darf ge¬
schüttelt werden. Beim Schütteln schone man möglichst den Baun : ;
fallen die Früchte nicht bei mäßigem Rütteln der größeren Zweige,
so -ist mit der Ernte noch etwas zu warten . Bevor man die Obst¬
bäume schüttelt , lege man Stroh unter den Zweigen der Bäume
aus , um so das Zerschlagen der Früchte zu vermeiden. Hat
man eine Plane , so ist diese unter dem Baum auszubreiten,
wodurch ein schnelles Zusammenraffen der Früchte ermöglicht wird.
Zur Erlangung einzelner besonders hoch hängender Tafelfrüchte
bedient man sich des auf einer Stange befestigten Obstpflückers.
Eine sehr empfehlenswerte Art ist der Obstpflücker „Greif " . (In
jedem einschlägigen Geschäft oder direkt beim Fabrikanten Kunde
u . Sohn , Gartengeräte , Dresden , erhältlich .)

Das Sortierendes Kernobstes  geschieht nach Größe,
Gewicht und Schönheit der Früchte. Einige der größten Früchte
werden herausgegriffen und gewogen . Ist zum Beispiel das Ge¬
wicht 250 Gramm , so setzt man als Mindestgewicht für erste Größe
230 Gramm fest . Einige genau 230 Gramm wiegende Früchte
werden als Vergleichsobjekte benützt . Fehlerhafte oder gar wurm¬
stichige Früchte können natürlich nur als minderwertig angesehen
werden , auch wenn sie von ansehnlicher Größe sein sollten . Ebenso
macht man es mit der zweiten Größe und der Rest ist dritte Größe.
Wie groß der Gewichtsabstand unter den verschiedenen Größen sein
muß, läßt sich nicht allgemein festlegen . Das minderwertige Obst
wird am besten im eigenen Haushalt sofort ver¬
braucht;  es ist oft noch recht gut zur Marmeladen - und Gelee¬
bereitung brauchbar.

Die Aufbewahrung des Kernobstes  richtet sich be¬
sonders nach der Qualität desselben . ' Außer dem unter „Allge¬
meines " Gesagten, seien hier noch folgende Winke ge¬
geben . Rauhschalige Früchte welken leicht, müssen daher gegen Luft¬
zug geschützt werden. Es kann das dadurch erreicht werden , daß
man die Früchte dicht mit Packpapier überdeckt. Ist kein geeigneter
Raum zur Verfügung, so empfehle ich folgende Aufbewahrungs¬
art : Die gut ausgesuchten Früchte werden einzeln in Seidenpapier
eingewickelt und sodann in Fässern oder Kisten mit gewaschenem
und gut getrocknetem Torfmull so eingeschichtet, daß jede Frucht
von etwas Torfmull umgeben ist. Nachdem das Gefäß gefüllt und
mit Deckel verschlossen ist , kann es in jedem nicht allzuwarmen Raum
aufbewahrt werden . Selbst in nicht ganz frostsicheren Räumen
können die dieser Art verpackten Früchte stehen . Mit den Sorten:
„Schöner von Boskoop" , „Graue Herbst -Renette" , „Parkers Pep-
ping" und „Graue französische Renette" erzielte ich sehr gute Er¬
folge . Die Früchte bleiben bis zum Verbrauch in der Verpackung.
Ein Umpacken würde schädlich und auch gänzlich überflüssig sein , da
die etwa verderbenden Früchte durch die Torfmullpackung isoliert
sind . Im Gegensatz zu den rauhschaligeu Früchten müssen die
fettigen, glatten Früchte etwas luftiger aufbewahrt werden.
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Die Verpackung des Kernobstes erfolgt entweder in
Fässern und Kisten für den Frachtversand , ober in leichten Kisten,
häufiger in Pappschachteln für den Postversand . Die meisten
La nidw i r t scha f t s ka mm e r n und Land es obstb an¬
der eine vermitteln geeignete Verpackungs¬
gefäße  f ü r O b st . Für Obst Zweiter Güte leisten guterhaltene
Zementfässer, die gereinigt , mit neuen Deckeln versehen und mit
starkem Packpapier , ausgelegt werden, vorzügliche Dienste . Gute
Kisten liefert die Firma A . Jahn in Meuselbach in Thüringen,
gute Pappschachteln für den Postverkehr die Firma May u . Sohn
in Groß - Walditz bei Bunzlau , Spankörbe die Spankorbfabrik
Laufen in Lausen (Bay . ) .

Die SteinoLsternte.
Das Steinobst ist ausnahmslos Sommer - und Herbstobst . Um

die an sich sehr empfindlichen Steinobstfrüchte versenden zu können,
müssen sie 8 bis 14 Tage vor voller Reife geerntet werden . Als
Kennzeichen der Reife kommt die Rot- , Blau - oder Gelbfärbung der
Früchte, sowie das Weichwerden in Betracht . Reife Steinobstfrüchte
bekommen ein durchsichtiges Aussehen . Schließlich klärt uns eine
Kostprobe sehr schnell darüber auf, ob die Früchte bald genuß-
reif sind . Während 'des Transportes reifen die Früchte noch sehr
gut nach . Früchte , die zum Rohgenutz bestimmt sind , müssen immer
mit Stiel gepflückt werden . Das ist besonders bei den Kirschen eine
zeitraubende Arbeit . Am meisten Mühe hat man von den Sauer¬
kirschen , die teilweise so festhängen , daß sie mit einer Schere ge¬
schnitten werden müssen (z . B . die „Große lange Lotkirsche") . Bei
den Pflaumen achte man auf die Erhaltung des blaugrauen Duftes,
der auf den Früchten vieler Sorten wesentlich zur Verschönerung,
aber auch zur größeren Haltbarkeit beiträgt . Alle großfrüchtigen
Pflaumen sind Tafelfrüchte, die teils frisch , teils eingelegt genossen
werden , sie müssen daher sorgsam einzeln gepflückt und ebenso sorg¬
sam in 5 - oder 10 - Pfund - Körben transportiert werden. Die weniger
wertvollen Früchte des H a u s z w e t s ch e n - B a u m e s werden
zumeist zu Mus verkocht oder gedörrt . Für diese Verarbeitungsarten
ist es nicht nur möglich, sondern sogar wünschenswert , daß die
Früchte hochreif werden . Die Zwetsche beginnt nach Erreichung der
vollen Reife zu welken , infolgedessen Platzen die Früchte nicht
mehr so leicht beim Aufschlagen auf den Boden , als dies die saftigen
prallen Früchte tun . Wegen des geringen Preises , den Haus-
zwetschen erzielen , muß oft vom Pflücken abgesehen werden. Auf
Stroh und untergebreitete Planen können die hochreifen Früchte
auch abgeschüttelt werden , besonders wenn sie keinen allzuweiten
Transport bis zur Verarbeitungsstelle durchzumachen haben . Be¬
sonders vorsichtig müssen Pfirsiche und Aprikosen geerntet werden.
Bei diesen Fruchtarten reifen selten alle Früchte gleichzeitig , es wird
daher ein mehrmaliges Durchpflücken nötig. Ueber die Sortierung
des Steinobstes ist nichts Besonderes zu sagen . Gewöhnlich ist eine
Trennung in zwei Größen und ein Auslesen der minderwertigen
Früchte ausreichend . Die Verpackung erfolgt in Körbe , wie sie die
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Abbildungen Nr . 3 und 4 zeigen . Eine lange Aufbewahrung frischer
Steinobstfrüchte ist unmöglich , wohl aber halten sich vor voller Reife
geerntete Früchte in recht kühlen Räumen 8—14 Tage.

UWM

Abb. 3 . Abb. 4
Spankorb für Ernte und Versand . Obstkorb, wie er m Viertelnden üblich ist.

Die Beercnernte.
Die Beeren sind die Weichesten Früchte unter den Obstarten,

wenn es trotzdem den Holländern gelingt , frische Erdbeeren in
gutem Zustande (wenn nicht große Hitze die Früchte verdirbt ) auf
die deutschen , besonders auch aus den Berliner Markt zu bringen,
so liegt es daran , daß die Ernte ein bis zwei Tage vor voller Ge-
nußreife erfolgt . Die Früchte zeigen bei der Ernte höchstens auf
der Sonnenseite eine Spur der kommenden Notfärbung . Während
der Reise färben und reifen die Früchte vollkommen nach . So muß
es ausnahmslos mit allem Beerenobst geschehen . Dabei muß na¬
türlich auf die Entfernung Rücksicht genommen werden . Früchte,
welche schon wenige Stunden nach der Ernte in die Hände der Ver¬
braucher gelangen , müssen fast reif geerntet werden . Leider haben
sich die Händler vieler Märkte noch nicht daran gewöhnen können,
das Beerenobst in der Originalpackung zu perkaufen.

Weit einfacher gestaltet sich die Ernte und der Transport , wenn
die Früchte zur a l s b aldigen Verarbeitung zu Saft
oder Mar  M e l a d e dienen sollen . Es kommt dann nicht darauf
an , daß die Früchte ganz bleiben , wohl aber darauf , daß sie mög¬
lichst frisch und unvergoren zur Verarbeitung gelangen . Zur Ernte
dienen Spankörbe , zum Transport offene Bottiche , welche mit star¬
kem Leinentuch verschlossen werden . Von den nur drei Viertel ge¬
füllten Bottichen wird der oberste Reifen abgenommen , das Tuch
übergelegt und nun der Reifen wieder anfgetrieben , so daß dadurch
das Tuch festgehalten wird . Die Bottiche müssen an den Seiten
mit Griffen versehen sein.
Die Aufbewahrung von frischem Gemüse während der Winter¬

monate.
Zur Aufbewahrung eignen sich nur die Herbstgemüfe . Zu be¬

vorzugen sind die normal ausgebildeten , unverletzten Gemüse,
welche bis Beginn der Winterzeit gerade ausgereift sind . Be¬
sonders beim Kohl kommt es darauf an , daß er ausgewachsen und
gesund ist . Geplatzte Kohlköpfe halten sich nicht gut . Eine sehr
einfache Art der Ueberwinterung ist die Bedeckung der Gemüse auf
den Beeten mit Laub und Fichtenreisig . Es läßt sich diew Methode
ganz vorzüglich bei Spinat und Feldsalat anwenden . Um nicht zu
große Flächen bedecken zu müssen , nimmt man große Gemüse wie

i
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z . B . Kohl mit den Wurzeln heraus , putzt die gelben Blätter ab
und Pflanzt sie ganz nahe aneinander auf ein Beet. Erst nachdem
die Temperatur unter 0 Grad gesunken ist , wirft man seitlich des
Beetes Erdwälle auf und deckt Latten und Stroh darüber . Sinkt
die Temperatur auf 4—6 Grad unter Celsius, so deckt man noch
etwas Erde über das Stroh . Die Anlage des Beetes ist aus der
Abbildung Nr . 5 ersichtlich . Da die Kälte sänkst shemmend wirkt,
wird sich das Gemüse um so besser halten , je gleichmäßiger eine
Temperatur von etwa 0 Grad erhalten wird . Die Schutzdecke muß
der Außentemperatur angepaßt werden. Bei größerer Kälte wird
die Decke verstärkt, bei warmem Wetter aber wieder gelüstet. Auch
Porree und Sellerie können solcherweise vorzüglich aufbewahrt
werden. Alle Rüben und Kartoffeln werden am besten in Erd¬
mieten aufbewahrt . Zu diesem Zweck werden die Rüben vom
Kraut befreit und etwas von der anhaftenden Erde gereinigt.
Sodann bringt man sie auf ein trocken gelegenes Beet. Ist Saud
zur Verfügung , so wird auf das Beet zunächst eine etwa handhohe
Schicht Sand ausgebracht. Die Rüben können 1 Meter hoch auf¬
geschüttet werden. Darüber legt man eine gleichmäßige Schicht
Stroh , welches anfangs dünner , mit zunehmender Kälte aber d ' cker
mit Erde bedeckt wird . Die erforderliche Erde gräbt man an den
Seiten des Beetes in gleichmäßig breiten und tiefen Gräben ab,
so daß ein Abzug für das Regenwasser geschaffen wird . Damit
etwas Luftzirkulation ermöglicht wird , werden einige Strohwische
in die Erde gesteckt , die wie Schornsteine wirken. In der Ab¬
bildung Nr . 1 wird ein Erdhaus gezeigt , die Bauart ergibt sich aus
der Skizze. Diese Häuser Haben vor Mieten den Vorzug, daß man
zu jeder Zeit das Gemüse Nachsehen kann oder davon entnehmen
kann . Das Dach des Hauses kann aus starken Latten gebildet
werden. Darauf legt man Schilf , welches beim Eintritt strenger
Kälte entsprechend mit Erde gedeckt wird . Die Giebelseiten des

werden mit Brettern verschlossen und teilweise mit Erde
beworfen. Bei mildem Wetter läßt man den Eingang offen , da-

Abb. 5. T miisebeet mit Winterdeckung.

mit die Luft hindurchstreichen kann. Die Kohlarten vertragen
4 Grad Celsius ohne Schaden, es ist also ratsam , nicht zu früh mit
dem Einwintern zu beginnen. Grünkohl und Rosenkohl können
bis zum Frühjahr ohne Deckung stehen . Im Erdhans lassen sich
alle Kohlarten einschließlich des Blumenkohls , sowie Porree,
Knollensellerie und die Wurzelgemüse sehr gut überwintern . Die
Holländer haben besondere Kohlscheunen , doch kommen dieselben



8

natürlich nur für den Großbetrieb in Betracht. Während im
Herbst der Kohl oft nur 30 Pf . pro Zentner gekostet hat , weil
große Vorräte auf die Märkte gebracht wurden , kostet derselbe
Kohl 2 bis 3 Monate später 3 bis 6 Mark . Den Ueberfluß er¬
halten für die arme Zeit muß auch hier die Losung sein.

Die Herstellung von Obstdauerwaren im Haushalte.
Von l) r . I . Kochs , Dahlem.

Das Trocknen.
Beim Trocknen des Obstes kommt es darauf an , den Wasser¬

gehalt möglichst vollständig zu entziehen. Da nun das Obst
um so mehr seinen natürlichen Geschmack beibehält, je
schneller und in je reiner Luft es getrocknet wird , so müssen
begreiflicherweise die zu verwendenden Einrichtungen von Ein¬
fluß auf die Beschaffenheit des zu trocknenden Obstes sein.
Vor allen Dingen ist es beim Trocknen des
Obstes und auch der Gemüse arten erforderlich,

Abb. 6 . Trockenöfen verschiedener Systeme-

4 I 4.

die dem Trockengut entzogene Feuchtigkeit
möglichst rasch fortzuführen und durch trockene
Luft zu ersetzen.  Von allen Erhaltungsverfahren ist das
Trocknen oder Dörren Wohl das älteste, und wenn es bei uns in
Deutschland im Haushalte und im Kleinbetriebe allmäh¬
lich zurückgegangen ist , so liegt das meist daran , daß
andere Länder uns ihre Dörrprodukte mit Erfolg an¬
bieten konnten. In der heutigen Zeit aber, wo es er¬
forderlich ist , daß auch der . letzte Apfel und die letzte Beere zur
Ausnützung gelangt , wird sich so manche Hausfrau mit Recht des
Dörrverfahrens entsinnen, um zum Winter ihren Vorrat an Obst¬
dauerwaren möglichst abwechslungsreich und auch billig zu gestalten.
Wie bei allen Konservierungsverfahren gibt es auch bei der
Herstellung von Dörrobst im Haushalte die verschiedensten Wege,
um zum Ziele zu gelangen, und es wird sich die Hausfrau bei der
eventuellen Anschaffung von Apparaten in erster Linie nach ihrem
Geldbeutel richten müssen.
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Die  Wärmequelle kann entweder die allernatürlichste,
nämlich die Sonne,  sein oder eine künstliche, wie die Herd¬
platte , Backofen , Bratofen , Grudeofen , Dörr¬
öfen ( s . Abb. Nr. 6) , Brauereidarren , Ziegel - und
Bäckeröfen usw . Manche Obstarten kann man auf S ch n ü r e
ziehen und , ähnlich wie es mit Pilzen geschieht, an der Sonne
ausgehängt trocknen , so z . B . Apfel scheiben , dünne
Birnenschnitzel , Pflaumen (am besten entsteint ) .
Wohl zu beachten ist , die beschickten Schnüre vor jeglichem Negen
zu bewahren . Um auch die Nachtfeuchtigkeit abzuhalten , tut man
gilt , wie überhaupt bei allen Produkten , welche an der Luft
getrocknet werden , die Trockenware abends hereinznuehineu.
Andere Fruchtarten , welche sich nicht aufreihen lassen , wie die
Kirschen , breitet man auf Tüchern usw . aus und läßt sie daun
au der Luft eiutrocknen . Sie welken dann zuerst und werden
allmählich schrumpflich , bis sie ihr Wasser peinigend verloren
haben . Auch die Nußarten werden , so getrocknet . Ebenso lassen
sich auch warme , luftige Haus - oder Speicherbödeu verwenden,
ähnlich wie die sogenannten Kräuterböden , auf denen die Arznei¬
kräuter hergerichtet werden . Wichtig ist nur , daß inan die Trockeu-
ware nicht in mehreren Schichten übereinander ausbreitet , sondern
so dünn wie möglich.

Sehr zweckmäßig ist es nun , sich sogenannter Horden
(s . Abb . Nr . 7) zu bedienen , sei es , daß man sich dieselben selbst her-

Abb . 7. Horben.

stellt , sei es , daß mau sie von einer der später zu nennenden Spezial-
sabriken bezieht . Unter einer Horde versteht inan einen hochkantigen
Holzrahmen , welcher mit einem engmaschigen verzinkten Draht¬
geflecht bespannt ist . Das Holz muß gut ausgetrocknet sein , nicht
aus Nadelholz bestehen und darf sich nicht ziehen . Damit die Luft
auch unter dem Drahtgeflecht entlangstreichen kann , wird bei den
Horden , welche nicht übereinander gestellt werden , um einen
Trockenschacht zu bilden (s. Herd dörre ) , die Vorder - und
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Hinterwand des Rahmens schmäler genommen als die Seiten - ^
wände . Rings um das Drahtgeflecht kommt noch ein Latten - st
rand , welcher auch beim Schrägstellen das Herunterrollen der
Früchte verhindert . Sind derartige Horden nicht zu beschaffeu, . ^
io können zur Not auch gutgereinigte Gazefenster oder Rahmen,
welche mit Stramin oder Mull bezogen werden , Verwendung !
finden . Auch leerstehende , mit Durchzug versehene Treibhäuser
eignen sich zur Not.

Mb . 8. Kleiner Trocke"apparat der Firma Meier , Brescwitz t. P.

—t

j

Einen zweckruäßigen kleinen Apparat für den Bratofen
liefert die Firma Meier in Bresewitz b . Barth  i . P.
zum Preise von ca . 6 M . Er besteht aus einem verzinkten , ver¬
schiebbaren Eisengestell mit Drahtstäben , auf welche das Dörrgut
aufgereiht wird ( s . Abb . Nr . 8) . Für andere Obst - und Gemüse¬
arten kann der Apparat auch in eine Dörre mit Mullhorden um¬
gewandelt werden . Sehr gute Erfolge habe ich mit diesem Apparat
bei der Herstellung vonRingäpfeln gehabt , und zwar besonders in der
gleichmäßigen Hitze des Grudeofens,  den ich überhaupt zum
Dörren im Haushalte warm empfehlen kann . Die Firma Voß
in S a r st e d t b . Hannover liefert z . B . Gruden , welche direkt
mit Horden zum Dörren eingerichtet sind . Überhaupt muß man es
sich , wie bei allen Konservierungsverfahren , so auch beim Dörren,
zum Prinzip machen , stete Aufmerksamkeit walten zu lassen . Ver¬
absäumt man dieses , so rächt sich solche Unterlassungssünde oft
bitter . Gleichmäßiges Nachsehen , öfteres Umwechseln der Horden,
Regulierung der Wärmequelle und Herauslesen der trocken ge¬
wordenen Ware muß mit stetigem Neubeschicken der Horde Hand
in Hand gehen . Wenn auch mit den einfachsten Hilfsmitteln und
kleinen Apparaten des Haushaltes zunächst nur kleine Mengen
fertig werden , beim Fortarbeiten mehrt sich der Vorrat für
den Winter doch gewaltig . Dies trifft besonders für Besitzer von
Haus - und Bauern gärten zu , und zwar nicht bloß für die Obst-
arten , welche sich dörren lassen, sondern auch für die Gemüse.
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Ist man in der Lage , etwas
mehr anzuwenden , so kann ich
weiterhin die Dörrappa¬
rate  empfehlen , welche die
Firma Val . Waas in Gei-
senheim  in den Handel
bringt . In kleinster Ausfüh¬
rung kommt die sog . Herd-
dörre (s . Abb . Nr . 9) in Be¬
tracht . Größere Apparate sind
die H a u s h a l t u n g s d ö r r e
nnd die W a n d e r d ö r r e . Den
drei Systemen gemeinsam ist,
daß die Horden dicht aufein-
anderstehen und somit einen
senkrechten Trockenschacht bilden,
und daß die Horden durch ein
einfaches Hebelsystem leicht aus¬
gewechselt werden können.

Handelt es sich um das
Dörren im Kleinhaushalt , so
wird auch die praktische Herd¬
dörre der Firma C . Deimer Abb . 9. Geisenheimer Herddörre.
Söhne , Schwarzenberg
i . S . in Betracht kommen ; beim Dörren schon größerer Mengen,
wie auf Gütern oder in Gemeinden , z . B . auf genossenschaftlicher
Grundlage , sind die beiden anderen Systeme notwendig . Für
letztgenannten Zweck sei auch auf den Or . Ryders Patent-
Dörrapparat,  fabriziert von Ph . Mayfarth  u . Co . ,
Frankfurt a . M . , hingewiesen . Er besitzt einen schrägen Schacht
und ist ebenfalls leicht zu bedienen . Für die Herstellung von
Ob st Pasten (f . später ) ist er außerdem recht geeignet . Es sei
auf die Prospekte genannter Firmen der hier notwendigen Kürze
halber nur hingewiesen.

Anerkannt gute Schälapparate  für Aepfel und Birnen
liefert die Spezialfirma E . Herzog in Leipzig - Reudnitz,
z . B . Uni cum  6 für ca . 15 M . Weitere Hilfsapparate für
Ningäpfelherstellung in Mengen sind der Kernhaus bohrer
und ein Scheibenschneider.

Die Verpackung  des getrockneten Obstes soll erst
dann stattfinden , wenn es abgekühlt ist. Es muß vor Licht,
Feuchtigkeit und Insektenfraß bewahrt wer¬
den.  Werden diese drei Punkte genügend beachtet , so hält sich
Dörrobst bis zum nächsten Sommer gleichmäßig , später verliert
es gewöhnlich etwas an seiner Beschaffenheit.

Besonders geeignet sind Kern - und Steinobst,
Heidelbeeren und Hagebutten . Von Aepfeln
wird man möglichst nur die nichthaltbaren Sorten trocknen,
sodann das Fallobst , soweit es nicht zu Mus,
Marmelade oder Kraut verarbeitet wird.
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Die Aepfel werden am besten zu Ringäpfeln  ver¬
arbeitet . Man schält sie , sticht das Kerngehäuse heraus und
schneidet sie in Scheiben. Diese werden ausgereiht oder auf
Horden dachziegelförmig in einer Schicht nebeneinandergelegt.
Die Trockentemperatur soll nicht mehr als 110 ° 0 betragen.
Um sie schön weiß zu erhalten , ist es zweckmäßig , die Scheiben
gleich nach dem Zerschneiden in schwaches Salzwasser oder
Zitronensäurelösung zu legen. Fertige Aepfel dürfen beim
Durchbrechen nicht mehr saftig , aber auch nicht hart sein . Trocken¬
zeit in den Dörrapparaten 2 bis 3 Stunden . Die Birnen
werden längsgeschnitzt , kleine halbiert . Die Birnen dürfen
nicht zu weich sein . Harte und wenig wohlschmeckende Sorten
werden nach dem Schälen und Zerschneiden in Zuckerlösung (1 zu 1)
glasig gekocht und wie Aepfel getrocknet . Bevor das Trocknen be¬
endet ist, werden sie durch vorsichtiges Pressen zwischen zwei Hölzern
breitgedrückt (geplättet ) . Steinobst muß ganz allmählich
gedörrt werden. Wenn möglich , läßt man es an der Sonne
welken und vortrocknen.  Jedenfalls darf die Temperatur
zu Anfang 70 ° 0 picht übersteigen, da die Früchte sonst Platzen.
Auch das Heidelbeertrocknen  ist lohnend, doch müssen die
Beeren vorher gut verlesen werden. Behandlung wie Stein¬
obst. Hagebutten  dürfen nicht zu weich sein ; sie werden
längs halbiert , Kern und Haare entfernt , und sodann wie
Aepfel getrocknet . Die Beerensrüchte werden besser
anderweitig verarbeitet . Die Abfälle  der Aepfel-
und Birnentrocknerei, also Schalen , Kerngehäuse, Bruchstücke,
kocht man zu Gelee oder Kraut (s . d .) . Hat man genügend Kirsch¬
kerne oder Pflaumensteine , so reinigt und trocknet man sie gut,
um sie zur geeigneten Zeit verkaufen zu können. Sie bilden als
Mandelersatzmassenein Handelsprodukt.

Zu den Trockenverfahren gehört auch die Herstellung der
Obstpasten.  Man kann diese mit oder ohne Zucker Herstellen,
in letzterem Falle müssen die Früchte recht süß sein . Man ver¬
fährt zunächst wie bei der Herstellung von Marmeladen oder Mus
(s. d .) , kocht die Masse jedoch dicker ein und streicht sie fingerdick
auf Pergamentpapier aus , welches man durch mehrfaches llm-
biegen der Ränder und Einschlagen der Ecken zu flachen Kästchen
gestaltet hat . Hohe Temperaturen (wie 'bei Apfel) schaden der
Masse nicht . Sobald sich das Papier abziehen läßt ; werden die
Fladen in beliebige Stücke geschnitten und , womöglich mit feinem
Kristallzucker bestreut, zu Ende getrocknet . Vor Feuchtigkeit und
Trockenheit zu schützen , da sie in letzterem Falle zu lederig werden,
eventuell in Wachspapier einwickeln . Besonders wohlschmeckende
Pasten geben Quitten.  Mit Vorteil kann man die passierten
Rückstände der Quittengeleebereitung  mit
Aepfelmark mischen und mit Zucker ( ^ ) zu Pasten verkochen.
Apfelmark,  und zwar von besonders weißbleibenden Sorten,
bildet die Grundlage aller russischen Fruchtpasten, welche
bekanntlich sehr wohlschmeckend sind . Will man besonders feines
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Mark erhalten , so werden die 'Äepfel in der Schale wie Kar-
toffeln gedämpft , heiß abgehäutet und dann durchgetrieben.
Kirschen , Pflaumen , Birnen , Paradiesäpfel
lassen sich ebenfalls leicht zu Fruchtpasten  verarbeiten.
Sie werden entweder so genossen oder aufgeweicht zu Obstsuppen
oder Marmeladen verwendet.

Die Gelecbereitung.
Die Gelee - und Marmeladenbereitung sind miteinander

verwandt . Unter Marmeladen  versteht man streichbare
Obstprodukte , welche durch Verko.chen von Obst bzw . Obstbestand¬
teilen mit Zucker bis zur Marmeladenkonsistenz her <vstcllt werden.
Geliert die Masse nicht , so erhält man ein Mus.  Wied

Abb. 10 . Tenakel zum Ausspannen des Seihtuches.

Abb. 11. Kolierbank zum Auf-
Abb. 12. Prrpventel mtt Holzring.spannen von drei SNHliicherv - Abb. 12. Prrpoeutel mtt Holzring.

nur der Fruchtsaft mit Zucker bis zur Geleekonsistenz ein¬
gedickt , so ist dies ein Gelee.  Wird nun weiter bis zur Extrakt¬
dickte eingedampft , so erhält man Kraut (z . B . rheinisch Apfel-
krant ) oder Kreude . Die Früchte werden nach der Reinigung mit
soviel Wasser , daß dieses über den Früchten steht , weichgekocht,
ohne daß man hierbei zuviel rührt , damit kein Mus entsteht;
Kernobst muß (zerschnitten ) sich mit einem Sirohhalm durch¬
bohren lassen . Beeren müssen geplatzt sein . Sodann läßt man
den Saft durch ein Tuch ablanfen , welches man entweder an den
vier Beinen eines umaekehrten Stuhles sackartig befestigt oder
auf ein Tenakel ( s. Abb . 10) (4 ' Holzstäbe , welche mit Drahtstiften
znsammengehalten werden ) anfspießt oder auf eine Kolier¬
bank (s . Abb . 11 ) aufgespannt . Praktisch für Kleinbetriebe sind
auch die gewirkten Koli erbeute ! mit Holzring
(s . Abb . 12 ) . Eine Kolierbank kann man sich leicht selbst



zusammennageln. Der Saft wird nun mit ungeblautem
Zucker,  den man möglichst überhaupt nur zu Obstprodukten
nehmen sollte , zu Gelee verkocht. Auf das Kilogramm Saft rechnet
man etwa 800 § Zucker . Man kocht , bis . der Saft vom
Holzlöffel nicht mehr abtropft oder in kleiner
Menge auf . einen : Testier erkaltet , erstarrt . Man
muß bei lebhaftem Feuer kochen , häufig ab-
schäumen und die Geleeprobe vornehmen . Bei
Fruchtsäften, welche schnell gelieren, ist die Kochung schon in
10 Min . beendet. Durch langes Kochen kann das „ Gestehen"
nicht erzwungen werden, die Gelierkraft ist dann verloren ge¬
gangen , und man erhält einen dunklen, brenzlich schmeckenden
Sirup . Unreife Früchte gelieren besser als zu reife ; besonders
brauchbar sind Quitten , Falläpfel , Johannis¬
beeren , Himbeeren , Weinbeeren , P reiße l-
beeren , Paradiesäpfel , siiße Ebereschen.  Frucht-
säfte , welche keine Gelierkraft besitzen , werden mit Johannisbeer¬
oder Apfelsaft verkocht, z . B . Erdbeeren mit Johannisbeeren (2 : 1 ) .
Angegorene Früchte haben ihre Geleekraft verloren . Fallüpfel,
gut ausgeschnitten, werden wie Quitten in Schnitze zer¬
schnitten und mit Schale und Kerngehäuse weichgekochi.
Ebenso Paradiesäpfel . . Die Beeren werden entstielt. Die Rück¬
stände  vorn Saft lassen sich noch zu H a u s h a l t u n g s -
Marmelade  verwenden (s . d .) . Zu Gelee verwendbar sind
auch die japanischen Quitten,  nur muß man sie recht
lange liegen lassen , damit sie den Bitterstoff etwas verlieren.
Man verkocht sie meist mit ^ —^4 Apfelsaft. Gelee als das kost¬
barste Aufstrichmaterial wird in kleine , sorgfältig gereinigte
Gläschen gefüllt, welche man womöglich im Bratofen austrocknete.
Man vermeide beim Einfüllen , daß die heiße Masse am Rande
herunterlüuft , und bedecke sie nach dem Erstarren mit einem
Blättchen Pergamentpapier oder Wachspapier. Sehr gut ist es
auch, noch etwas . geschmolzenes Paraffin obenauf zu gießen, es
wird dadurch em Schutz gegen Verschimmeln erreicht.

Die Marmeladenbereitung.
Heutzutage ist kein Aufstrich außer den Fetten mehr ver¬

breitet wie die Marmelade . Es sollte mit Nachdruck in der Jetzt¬
zeit darauf hingewirkt werden, daß in jeden : Haushalt ein ge¬
nügender Vorrat eingekocht wird . Je nach dem Zuckergehalt
kann man sie für jeden Gaumen passend Herstellen und spart an
Fetten . Ihre Bereitung ist verhältnismäßig einfach . Je reifer
die Früchte, desto mehr wird an Zucker gespart. Im allereinfachsten
Falle werden die Beerenfrüchte nur zerdrückt und mit dreiviertel
Zucker eingekocht, wobei man ständig umrühren muß . So bei
Himbeeren , Brombeeren , Stachelbeeren,  bei
denen die Haut dünn und weich ist und die Kerne vielfach mit¬
genossen werden. Kirschen , Johannisbeeren , Pflau¬
men  werden erst mit etwas Wasser weichgekocht und dann heiß



durchgetrieben . K e r n o b st wird zunächst wie bei Gelee (s . d .)
behandelt . Der Zuckerzusatz  richtet sich am besten nach der
Reife und dem Gehalt der Frucht . Bei saueren Früchten rechne ich
gewöhnlich 300 A aufs Pfund Fruchtbrei , setze den Zucker nicht auf
einmal hinzu , sondern portionsweise und schmecke ab . Schwärze
Johann isbeeren  sowie süße  E >b 'e r es  ch en  erfordern
mehr Zucker . Das Durchtreiben des Fruchtbreis kann im ein¬
fachsten Falle durch ein Sieb  oder englochigen Durchschlag
(wie bei Apfelmusbereitung ) geschehen. Zweckmäßiger ist es , sich
einer P a s s i e r m a s ch i n e (s . Abb .) zu bedienen , deren es für
den Haushalt - je nach Leistungsfähigkeit und Preis die der-
schiedensten Arten gibt . In manchen Fällen kann man sich auch
der F l e i s ch h a ck m a s ch i n e bedienen . Sehr beliebt sind die
T u t t i -- F  r u tt  i - und ähnliche Fruchtpressen , welche alle nach
dem Prinzip der Schraube arbeiten und u . a . von dem
A l e x a n d e r w e r k A . - G . - Remscheid hergestellt werden . Be¬
sonders empfehlenswert ist Nr . 376 zum Preise von 7,26 M.
(s . Abb . 13 ) . Bei der Verarbeitung größerer engen empfiehlt sich
die Anschaffung der I u n g e schen P a s s i e r m a s ch i n e von

Abb. 14. Links Spindelpresse,
Abb. 13. Frnchtiimrkprcsse. rechts Passiermasckine nach Junge.

Val . Waas in Geisenheim  zum Preise von 26 bis 38 M.
(st Abb . 14) . Man kocht die Marmelade unter ständigem Umrühren
in Kupferkesseln , Aluminiumkesseln oder in Emailleschalen
so lange , bis sie klumpig vom Löffel fällt oder bis eine
kleine Probe , auf dem Teller erkaltet , nicht mehr abläuft.
Messingkessel halte ich nicht für so geeignet
wie Kupfer . Emaillegeschirr soll nur dann ge¬
nommen werden , wenn es von anerkannt guter
Beschaffenheit  ist.

Über die Beerenobst Marmeladen  wäre nach Vor¬
stehendem nicht viel Weiteres zu sagen , es sei denn höchstens, daß
man mit Vorteil Beerenmark mischt,  um die sog. Drei-
frucht marine laden  u . a . herzustellen . Apfelmarme¬
lade  unterscheidet sich von Apfelmus dadurch , daß man länger
einkocht, ebenso Pflaumenmarmelade , welche in den
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letzten Jahren ein großer Handelsartikel geworden ist. Para¬
diesäpfel-  sowie Q u i t t e n m a r in e l a d e werden wie-
Apfelmarmelade hergestellt, bei letzterer muß man acht geben , daß
sie nicht zu weit einkocht. Von den Wild - und Halb -
fr lichten  kann man verwenden : Heidelbeeren , Ber¬
beritzen , Mispeln , Hagebutten , Mahonien-
beeren , Brombeeren und süße Ebereschen.
P r e i ß e l b e e r e n und Moosbeeren  kocht man besser zu
Kompott, auch mit Mohrrüben und Birnen,  ein . Allen
diesen Früchten kann man mit Vorteil 30 bis 50 Prozent Aepfel
hinzusetzen , und zwar am billigsten Falläpfel  oder Wirt¬
schaft  s ä p f e l . Der Apfel verbessert die Konsistenz und
mildert den herben Geschmack der Wildfrüchte. Es ist gut , teil¬
weise wegen der harten Schalen , bzw . der Kerne halber , wenn
man genannte Früchte passiert. Hagebutten  können recht
reif sein , sie werden vorher ^ Std . gedämpft, wodurch die Haare
verfilzen und im Durchtreibsieb Zurückbleiben.

Endlich muß ich noch die sog. V o l ks m a r m e l a d e n er¬
wähnen, Mischungen, welche unter Zusatz von Mohrrüben
oder Kürbis  hergestellt werden und ihre Daseinsberechtigung
trotz mancher Anfechtung bewiesen haben. Auch grüne To¬
maten  lassen sich verwenden. Streng genommen, versteht man
unter Marmeladen Produkte aus Frucht und Zucker hergestellt.
Demnach dürfte es auch keine Rhabarbermarmelade
geben (rnit gleichen T . Äpfeln und 60 Hundertt . Zucker auf die
Fruchtmarkmischung) . Zu den V o l k s m a r in e I a d e n werden
die Mohrrüben zerschnitten , weichgedämpft und zerstampft, um
sie leichter durchtreiben zu können . Ein Drittel dieses Mohr¬
rübenbreis wird mit einem Drittel Apfelmark und einem Drittel
einer möglichst saueren Frucht , z . V . Rhabarber , Stachelbeeren
(grüne) ,, ' Johannisbeeren u . a . , gemischt und mit Zucker zur
Marmelade gekocht . Die Mohrrübe ist ein nicht wertloses Füll¬
material , denn sie spart reichlich an Zucker . Überhaupt geben die
meisten Rezepte zuviel Zucker . So genügt selbst bei Verwendung
von einem saueren Material , wie Rhabarber , zur Volksmarmelade *
auf das Pfd . Fruchtbreimischung Pfd . Zucker . Ist man nicht
imstande , z . B . wegen Zuckermangels, die Maßmelade gleich fertig
zu kochen , so kann man Früchte oder Fruchtmark auch
als Halbprodukt für einige Zeit auf bewahren.
Rhabarber , saure Weinbeeren , grüne Stachel¬
beeren,  kurzum zuckerarme  Früchte werden in gut
gereinigte und ausgeschwefelte Flaschen gefüllt und mit ab¬
gekochtem Wasser bis in den Hals hinein übergossen . Bedingung
ist aber, daß die Früchte gut ausgesucht waren und mit einem
sauberen Tuch trocken abgewischt wurden . Man verschließt sie mit
gut ausgebrühtem Korken und wickelt den Korken vor dem Hinein¬
schieben womöglich zur Hälfte in Pergamenipapier , welches in
Branntwein , Rum oder Arrak gelegen hat . Ein überstehendes
Korkenende wird glattgeschnitten und mit Lack , Harz  oder
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Paraffin versiegelt . In kühlem Keller dunkel auf¬
bewahrt hält sich diese Konserve lange . Weichgekochte
Früchte,  passiert oder unpassiert, lassen sich als Brei
in vorzüglich gereinigte Füßchen  füllen und ebenso aus¬
bewahren. Füßchen mit Fremdgeruch sind meist unbrauchbar.
Gute Fässer werden zunächst mit heißem Sodawasser gereinigt,
mit kochendem Wasser ausgespült und tagelang mit kaltem Wasser,
welches bis zum Spund steht , ausgewässert. Zum Schluß wird
ausgeschwefelt . Man vermeide jedoch, daß abtropfender Schwefel
an der Faßwandung sitzen bleibt, und belasse ein wenig Wasser
im Fasse , um es später auszuschwenken . Der einzufüllende Frucht¬
brei muß aber sehr gut (mindestens ^ Std .) durchgekocht
sein , um Gärungen zu vermeiden. Eine vorzügliche Methode,
um Fruchtbrei auszuheben, ist , daß man das Mark kochendheiß
in gesäuberte Glasballons  bis zum Hals einfüllt . So¬
fortiger Verschluß : Korken mit Pergamentpapier und Siegellack.
Ist der Verschluß gut ausgeführt , so bildet sich beim Erkalten ein
luftverdünnter Raum über dem Mark und trägt zur Erhaltung
wesentlich bei . Selbstverständlich kann man Einkochgläs er
jeglichen Systems,  ebenso Weinflaschen  zur Auf¬
bewahrung von Fruchtmark ebenfalls verwenden. Der Ver¬
schluß und die Aufbewahrung von Gläsern u . a.
mit fertigen Marmeladen  muß sich nach den jeweiligen
Verhältnissen richten . DieHauptsache ist , daß man dieLuft unmittel¬
bar abschließt ; dadurch kann ein Verderben durch Verschimmeln nicht
eintreten , denn der Schimmel wächst nur an der Luft . Man kann
die Oberfläche durch Einstellen in den warmen Bratofen etwas
eintrocknen , dann verbinden und trocken aufbewahren. Man kann
ein Pergamentpapier in Rum , Arrak, Weinsprit tanchen und der
Oberfläche anschmiegen , um dann erst die Gläser zn verbinden.
Sehr gut ist das sog . Zellophan - oder Glashaut¬
papier.  Es ist durchsichtig ; Gesäße , welche mit ihm
fest zugebunden sind , können pasteurisiert  werden (s. Frucht¬
säfte ) . Endlich wird vielfach auf die Marmeladen geschmolzenes
Paraffin  oder Wachs oder Gemische mit Kolopho¬
nium (auch Jela)  als Decke gegossen.

- Auf die eigentlichen Muse  einzugehen , dürfte sich hier wohl
erübrigen , denn das Kochen von Apfel - und von Pflaumen-
m u s ist überall genügend bekannt.

Wir gehen daher zum Kraut  über . Dickt man Obstsaft
so weit ein , daß er dickflüssig geworden ist , so erhält man das
Kraut,  von dem am beliebtesten das Apfelkraut  geworden
ist . Dieses wurde früher vorwiegend aus Süßäpfeln hergestellt,
seitdem letztere aber in Deutschland weniger angebaut werden, ist
es an der Tagesordnung , zun : Versüßen Zucker zuzusetzen. Außer
Zucker kann man auch Birnsaft  verwenden . In gleicher Weise
dickt man den Saft von Mohrrüben , Zuckerrüben und
Holunderbeeren (s . auch Fruchtsaft) ein.
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Endlich wären noch die sog . Latwergen  zu erwähnen,
auch Obsthonig  genannt . Als Grundlage dient diesen
Apfel-  bzw . Birnsaft,  welcher mit Äpfel - oder
Virn stücken , entsteinten Pflaumen , Aprikosen
u . a . eingekocht wird . Vorzüglich eignen sich auch unreife Wein¬
beeren,  da diese gut gelieren.

Die Fruchtsaftbereitung.
Ihr sollte man in diesem Jahre eine ganz besondere Auf¬

merksamkeit schenken , damit genügende Vorräte auch zur Ver¬
sorgung der Lazarette vorhanden sind . Da alkoholische Getränke
den Verwundeten untersagt sind , halte ich es für zweckmäßig , von
jeder h a u s w i r t s ch a f t l i ch e n O b st w e i n b e r e i t u n g
abzusehen  und nur auf Obstsäfte hinzuarbeiten . Man
kann nun mehrere Woge einschlagen , um sich seinen Vorrat an
Fruchtsäften zu sichern. Zunächst lassen sich die . Säfte , falls nicht
genügeyd Zucker im Haushalte vorhanden ist , als Nohsäst  in
Flaschen p a st e u r i s i e r t oder vergoren auch unpastenri -
siert  jahrelang aufheben. Sodann kann man sie , mit Zucker
verkocht, als Sirup  aufbewahren . Zur Gewinnung des
Rohsaftes  verfährt man folgendermaßen:

Das G ä r u n g s v e r f a h r e n . Die Früchte werden ge¬
waschen und zerquetscht und in Holz - oder Tongefätzen der
Gärung überlassen. Hierbei bildet sich Kohlensäure, welche
die festen Bestandteile nach oben treibt . Man muß da¬
her des öfteren die Masse gut durcharbeiten, denn sonst
entsteht leicht Essiggärung , welche den Saft minderwertiger
macht . Bedecken mit beschwerten Holzdeckeln (wie es bei
Salzgurken und Sauerkraut geschieht) ist auch angebracht. Ist
die Gärung beendet (was man an dem Aufhören der Kohlensäure¬
bildung erkennt) , so wird der Saft ausgepreßt , und zwar wie
bei Gelee ( s. d .) , oder mit einer kleinen Spindelpresse ( s. Abbil¬
dung 14) . Man wolle bedenken , daß sich vergorene Früchte besser
als unvergorene Früchte auspressen lassen , weil die Eiweißstoffe
und Gelierstoffe durch die Gärung abgeschieden werden. Anderer¬
seits lassen sich die Preßrückstände zu weiteren Zwecken nicht mehr
verwenden, wie bei den unvergorenen , Rückständen . Vielfach
werden jetzt die uNvergorenen Säfte den vergorenen vorgezogen,
weil erstens der Fruchtzucker nicht verloren geht und zweitens bei
manchen Früchten das Aroma besser erhalten bleibt. Andererseits
klären sich durch die Gärung die Säfte besser. Es mag dies auch
ein Grund sein , daß man die Fruchtsäfte, welche arzneilichen
Zwecken dienen, vergären läßt . Bei Himbeer - und K i r sch -
fast (aus Sauerkirschen) bin ich jedenfalls für Gärung , weil durch
die Gärung das Aroma gehoben wird . Erdb  e e r e n sind mög¬
lichst nicht zu vergären , da das Aroma leidet ( s. später) , ebenso
Johannisbeeren (vorher entstielen) , desgleichen Brom¬
beeren.  Die weicheren Frnchtarten s . später . Legt man Wert
darauf , so kann der Saft .filtriert werden, nötig ist es aber im
Haushalte nicht . Dieser ausgegorene Fruchtsaft kann nun einer
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Gärung nicht mehr unterliegen , er könnte höchstens etwas kahmig
oder essigstichig werden oder beschimmein , sobald er an der Luft
stehen bleibt . Wird er sofort in Flaschen , Korbflaschen oder
Ballons bis zum Rande gefüllt und luftdicht verschlossen ( s. vor¬
her ) , so hält sich solch ein Rohsaft , kühl und dunkel aufbewahrt,
unbegrenzt.

Unvergorener Fruchtsaft auf kaltem Wege.
Man zerkleinert die Früchte und preßt sie sofort aus . Der Preßsaft
ist dicker als vergorener Saft , weil er noch den Zucker und Schleim
enthält . Er unterliegt leicht der Gärung , muß daher sofort weiter
verarbeitet werden . Dies kann geschehen dadurch , daß, man den
Saft entweder in Flaschen füllt , diese verkorkt und pasteuri¬
siert,  d . h . bei 67—70 ° 0 ^ Stunde in Wasser erwärmt.
Damit die Korken beim Pasteurisieren nicht herausfliegen , werden
sie mit Bindfaden verbunden (Knotenverschluß ) , oder mit Korken¬
schiebern gesichert (Bezugsquelle u . a . Boldt u . Vogel , Hamburg ) ,
oder sie werden nnr mit einem trockenen Wattepfropfen,

Slbb. lö . Links, Korken durchSchieber , tn
der Milte durch Bindfaden fcstgchaiten,

rechts Walteverschluß . .
Abb. 16. Holzrost.

welcher zwecks Keimtötung unten an,gesengt wurde , ver¬
schlossen ( s . Abbildung 15 ) . Bei dem Watteverschlutz darf das
Wasser im Kessel nur bis a n den Hals gehen , um die Watte nicht
zu durchweichen . Das Erwärmen im Wasserbade kann in jedem
bedeckten Topf oder Kessel von passender Größe geschehen, nur
muß man dafür sorgen , daß die Flaschen nicht unmittelbar auf
dem Boden , sondern auf einem Rost stehen ( s. Abbildung 16 ) .
Oder man versetzt den ausgepreßten Saft mit Wein¬
st e i n f ä u r e , welche vor Verderbnis schützt . Auf 1
Beeren rechnet man meist 20 ^ Weinsteinsäure , diese wird ohne
Erwärmung mit dem nötigen Zucker (s . später ) aufgelöst . Auf
1 Saft 1 ^ Zucker . Oder man spritet  den Saft , d . ch.
man versetzt ihn mit 15 Prozent 90proz . Weingeist,  füllt
ihn in Flaschen , verkorkt und hebt ihn roh auf . In allen drei
Fällen bildet sich beim Lagern ein Bodensatz , von dem man den
klaren Saft zunächst abgießen kann . Der zuerst beschriebene
unvergorene und pasteurisierte Fruchtsaft  ist,
abgesehen von den Fruchtsirupen ( s. d>) , die Hauptgrund¬
lage für die alkoholfreien , naturreinen Most-
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getränke . Man genießt sie je nach der Art und Neigung ver¬
dünnt und unverdünnt.

Das Verkochen der Säfte zu Früchts irup.
Durch Lösen des Zuckers im Nohsaft und einmaliges Aufkochen
erhält man den Fruchtsirup . Das Verhältnis des
Saftes zu Zucker richtet sich nach dem Geschmack,
je mehr Zucker man verwendet , desto haltbarer
ist der Saft . Zu Limonaden werden meist sruchtsastreichs
Säfte , zu Mehlspeisen zuckerreiche Säfte vorgezogen. Am meisten
gezuckert sind die Apothekersüfte (65 Zucker , 36 Saft ) . Bei
60 Prozent Zucker hält sich der Saft in angebrochener
Flasche . Bei 50 Prozent wird er , offen aufbewahrt , nach einiger
Zeit schimmeln . Ich verwende vielfach 35 Prozent Zucker , Pasten-
risiere den Saft aber dann nochmals oder fülle die Flaschen
so voll , daß nach dem Verkorken kaum Lust etwaigen Schimmel¬
pilzen zur Verfügung steht . Säfte , welche wegen zu geringen
Zuckergehaltes leicht verderben können , füllt man zweckmäßig in
möglichst kleine Flaschen.  Vis zur Lösung des Zuckers
wird umgerührt , sodann wird bei lebhaftem Feuer erhitzt
bis zum Auskochen, d . h . bis der Sirup den Schaum beiseite
getrieben hat . Vergorene Säfte schäumen wenig, imvergorene
bisweilen stark und erfordern mehr Aufmerksamkeit. Man muß
die Kochung so einrichten, daß man , ohne abzuschäumen , fertig
wird . Der heiße Sirup wird durch Flanelltücher ( s . Tenakel,
Kolierbank) in Schalen gegossen und erkalten gelassen . Säfte
länger zu kochen , ist unangebracht.

Einen Übergang von den genannten Säften zu denen , welche
durch Auslaugen auf heißem Wege gewonnen werden, bildet die
Methode der Saftziehung auf kaltem Wege.  In einem
Steinguttopfe überschichtet man frische Erdbeeren mit Zucker
(1 Erdbeeren , 260 A Zucker) , bedeckt sie mit einem umgekehrten
Teller , den man beschwert , und läßt 1—2 Tage im kühlen Keller
stehen . Den entstandenen Erdbeersirup läßt man auf einem Tuche
ablaufen , füllt ihn in kleine Flaschen und pasteurisiert ihn . Diese
Methode gibt den feinsten E r d b e e r s i r u p , besonders von
Walderdbeeren. Die Steingutwarenfabrik von Brühler in Crinitz
<NL.) z . Beliefert praktische Auslaugegefäße mit Ablaßvorrichtung
am Boden.

Säfte durch Auslaugen auf heißem Wege.
Statt den Erdbeersaft wie erwähsit zu behandeln, kann man die
Erdbeeren mit dem Saft auch in eine Schale nach 24 Stunden
schütten und im heißen Wasserbade erwärmen , um sie dann noch
24 Stunden im kühlen Keller Saft ziehen zu lassen . Die Aus-
beute ist natürlich größer als vorher . Auch Himbeeren und Brom¬
beeren (sehr reif) lassen sich so behandeln. Früchte, welche sich
durch Zucker auf kaltem Wege nicht so gut ausziehen
lassen , wie z . B . Johannisbeeren,  werden mit etwas
Wasser aufs Feuer gesetzt , damit sie warm werden, denn dann
Platzen sie auf und geben mehr Saft . Dieser wird dann durch ein
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Tuch oder eine Presse gedrückt , in geschwefelte Kruken oder
Flaschen gefüllt usw . Diese Methode ist nun durch die Konstruktion
der Fruchtsaftapparate  vervollkommnet wordenes . Abbil¬
dung 17 ) . Je nach Ausführung bewegen sich die Preise der der-

Abb . 17. FruchtstistvMlrctte verschiedener Systeme.

s'LLL-

schiedenen Systeme zwischen 9—36 M . , z . B . D r e y e r s S y st e m
(Firma Rex ) ca . 36 M . , Wecks F r u ch t s a f t s e i h e r 17 M . ,
RietschelsApparatIO  M . , ferner Bades  System und der
Apparat der O b st e .i n k a uf s g e n o s s e n s ch a f t in Bühl
in Baden.  Bei diesen Apparaten kommen Früchte und Zucker
in einen niit einem Tuch ausgelegten siebartigen Behälter und
werden durch Wasserdampf ausgelaugt . Der abfließende Saft
wird in einem gesonderten Gefäß aufgefangen . Die betreffenden
Firmen geben genaue Beschreibung über Kochdauer , ü) wenn
nur auf Saft , b ) wenn auf Saft und Marmelade gearbeitet werden
soll. Denn wie schon bei der Geleebereitung (s . d .) erwähnt wurde,
lassen sich die Rückstände , falls nicht zu sehr gepreßt oder gedämpft
wurde , noch unter Vermischung frischer Früchte zu Haushalts¬
marmeladen  verarbeiten.

Außer den vorher nicht erwähnten Frischten lassen sich noch
yu Fruchtsäften verarbeiten : Äpfel , Birnen , Quitten.
Entweder kocht man sie , wie beim Gelee beschrieben wurde , weich
und Preßt den Saft ab , oder die Früchte werden auf einer Reibe
zerrieben und frisch ausgepreßt . Zur Gewinnung von Apfelsaft
in größeren Mengen gehören maschinelle Einrichtungen , die schon
für ca. 200 Mark aufwärts zu beschaffen sind . Man trete dieser-
halb mit Spezialfabriken für Preßanlagen in Verbindung.
Berberitzen:  5 lr^ Berberitzen , 5 kg Zucker , 2 l Wasser.
Der Zucker wird in Wasser unter Aufkochen gelöst , die gewaschenen
und abgetropften Beeren dazu geschüttet und kurze Zeit gekocht.
Sodann wird der Saft durchgegossen , unter wiederholtem Ab-
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schäumen noch kurze Zeit gekocht und heiß auf Flaschen gefüllt.
Heidelbeeren  müssen recht reif fein ; am besten nach der
Gärungsmethode . Holunderbeeren  werden abgezupft , gut
gewaschen und nach der Dämpfmethode der Saft entzogen . Maul-
beeren  werden zerquetscht und sogleich ausgepreßt . Maho¬
nienbeeren  wie Berberitzen . Weinbeeren:  Die aus¬
gewachsenen Weinbeeren , die aber noch hart und unreif sein
müssen , werden abgestielt , mit ein wenig Salz zerrieben
und gepreßt . Der Saft wird durch ein Tuch gegossen,
auf Flaschen gefüllt und pasteurisiert . Rhabarber¬
stengel.  Die gewaschenen und zerschnittenen Stengel
werden zerstampft (mittels Holzkeule , wie man überhaupt
zu allen Obstsäften die Anwendung von Metall , besonders Eisen,
streng vermeiden soll. Niemals darf man Säfte in Kupfer oder
Messing stehen lassen ) . Im übrigen verführt man nach der
Gärungsmethode , wobei man gut tut , kleine Mengen Schlemm¬
kreide zuzusetzen , um einen Überschuß an Oxalsäure zu binden.

Verschiedene sonstige Konservierungsarten.

Die Bereitung der süßen Limonadenessige.
Gleich den Fruchtsäften kann man sich mit den süßen
Limonadenessigen sehr wohlschmeckende Ge¬
tränke  Herstellen . Abgesehen von den aus Apfelsinen¬
schalen und Zitronenschalen  herzustellenden Frucht¬
essigen , welche sehr verbreitet sind , zurzeit aber kaum in Frage
kommen , stellt man besonders Auszüge aus Himbeeren und
Erdbeeren  dar . H i m b e e r e s s i >g : Gesunde , reife Himbeeren
werden etwas zerkleinert und mit der Hälfte Weinessig , der etwas
verdünnt wurde , 3—4 Tage lang in Glas - , Porzellan - oder Ton¬
gesäßen im kühlen Keller bedeckt , unter öfterem Umrühren aus¬
gezogen . Am vierten Tage wird der Saft abgegossen und mit den
gleichen Teilen Zucker zu Sirup gekocht . Hierzu möglichst nur
Emaille - oder irdene Gefäße nehmen und bis zur Klärung ab-
schäumen . Erdbeeressig:  Man nimmt am besten Wald - oder
Monatserdbeeren , wäscht sie nicht , sondern übergießt sie mit der
doppelten Menge Essig . Nach 3 Tagen wird die Flüssigkeit ab¬
gegossen und mit einer neuen Portion Erdbeeren angesetzt . Dies
wiederholt man zum dritten Male und erhält so einen dreifachen
Auszug , der wie vorstehend zu Sirup verkocht wird.

Die Bereitung der Essigsr  lichte . Sie dürfte
Wohl in jedem Haushalt bekannt sein , und erübrigen sich
besondere Vorschriften . Zu erwähnen wäre nur , daß sich folgende
Früchte verwenden lassen : Birnen , Pflaumen , Kirschen,
Hagebutten , Johannisbeeren , Weinbeeren,
Kürbis , Paradiesäpfel , grüne Tomaten.  Von
Birnen kann man außer den üblichen Sorten auch halb¬
wilde  nehmen . Diese müssen zunächst etwas vorgekocht
werden . Hagebutten  dürfen nicht zu weich sein , müssen gut
ausgeputzt werden und sind ebenfalls vorzukochen , ehe sie in der



— 23 —

Essigzuckerlösung weichgekocht werden. Verhältnis : 2 Früchte,
Vs kA Zucker , 1 1 Weinessig . Kürbis  wird zerschnitten , mit
mildem Essig (1 4- 1 ) übergossen und einen Tag stehen gelassen . So¬
dann Abgießen des Essigs , Aufkochen mit Zucker (gleiches Gew . wie
Früchte) und Weichkochen des Kürbis unter Hinzufügung von
Zitronenschale und Saft . Gr üneTo maten,  möglichst kleine,
werden in Salzwasser vorgekocht und vorsichtig in kaltem Wasser
abgekühlt, um dann mit Essig übergossen , 24 Std . stehen zu bleiben.
Nach vollständigem Abgießen des Essigs werden die Tomaten mit
kochendem Zuckersirup (1 4- 1 ) , dem man etwas Zimt und Gewürz¬
nelken hinzufügt , übergossen . Nach 24 Std . nochmals Abgießen des
Zuckersirups, Äufkochen und heiß Übergießen und am dritten Tage
wiederholen, nur idaß dann nach dem Aufkochen der Zuckersaft
kalt übergossen wird.

Kompotts , Ein 'kochen der Früchte , Dunst -
früchte . Wie schon bei den Essigfrüchten betont
wurde , soll auch hier auf die in jedem Haushalte
geübten bzw . bekannten und bewährten Me¬
thoden nicht näher eingegangen werden.  Ebenso
verhält es sich mit den Einkochmethoden der Systeme Weck,
Rex , Arndt , Schmidt , Bade , Keller . Kiefer  u . a.
Werden sie richtig angewandt, so leisten sie alle vorzügliches . Als
beachtenswerte Neuerung sei noch das S y st e m Wilde
<A . W i l d e i n W o l t er s d o r f bei Luckenwalde ) hervorgehoben.
Der Leitgedanke hierbei ist , daß Obst Farbe und
Aroma am besten bewahrt , wenn es nur kurze
Zeit erhitzt und schnell abgekühlt wird . Dies
wird durch Gläser von besonderer, bisher ab¬
weichender Form ermöglicht . Nach meinen Er¬
fahrungen bewährt sich die Methode gut und ist
nicht teurer wie die übrigen ( s . Abbildung 17) .
Abgesehen davon, daß man viele Früchte auch
in einfachen Glä ' ern und Flaschen einkochen kann
(vor allen Dingen muß man darauf achten , daß
sie keine Kanten und Ecken haben und ihr Boden
nicht zu dick ist, weil durch die Temperatur¬
spannungen dort am ersten Sprünge eintreten ) ,
wolle man beachten , daß die Industrie schon
lange Gläser verwendet, welche weit billiger wie die
Einkochgefäße sind , und sich auch im Haushalte verwenden
lassen. Derartige Gläser aller Formen und Größen liefern u . a.
folgende Firmen : H . M o l l u . C o . , Hamburg (mit Moll 's
Patentverschluß) ; L . Müller in Berlin  SW . , Alexandrinen-

Slbb. 18 . Et kochglas
System Wilde.

straße 137 (Neo -Verschlntz) ; ferner die Firmen Hautzmann in
V o n n a . R h . und Schillerwerke in Godesberg.
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