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A b r i f l  f i b e r  d i e  L e i s t u n g e n  d e r  d e u t s c h e n  Z u c k e r -  u n d  F u t t e r r t i b e n z t i c h t e r .  

Von J. Beclier-Dilltngen-13erlin-Lichterfelde-West. 
Die Geschichte der deutschen Zuckerriiben- 

industrie und damit auch die der Zuckerr/iben- 
zfichtnng beginnt um die Mitte des 18. Jahr- 
hunderts. Im Jahre 1747 teilte ANDREAS 
S I E G M U N D  M A R G G R A F ,  Direktor der mathema- 
tisch-physikalischen Klasse der Akademie der 
Wissenschaften in Berlin, dieser die durch ihn 
bewerkstelligte Gewinnung yon Zucker aus der 
Beta-Riibe mit (MARGGRAF, Chemische Schrif- 
ten, I I  Teil, Berlin 1767) .und erregte damit 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
England und Frankreich berechtigtes Aufsehen. 
MARGGRAF begann seine Versuche im Jahre 1744. 
Nach den Angaben des Berliner Chemikers 
HERMBSTAEDT wurde eine Probe des gewonnenen 
Rfibenzuckers raffiniert und in Form mehrerer 
kleiner Hiite im Jahre 1761 Friedrich dem GroBen 
vorgelegt. Auch der Akademie der Wissen- 
schaften wurde eine Probe tibergeben. Fabri- 
kationsversuche im groBen wurden schon zu 
Zeiten MARGGRAFS eingeleitet, scheiterten abet 
an den Unzul~inglichkeiten der technischen Ent-  
wicklung dieser Zeiten. Man kam fiber die Her- 
stellung von Sirup nicht hinaus. Ein solcher 
wurde auch aus Mohrrfibensaft, und zwar in 
nicht unerheblichen Mengen hergestellt. Im 
Jahre 1797 z. B. wurden in Magdeburg 717 und 
im Jahre 1798 955 Zentner Mohrriibensaft ge- 
handelt. Dementsprechend war auch die Er- 
zeugung von Runkelrtibensirup. 

Die Gedankengfinge IV[ARGGRAFS wurden yon 
seinem Schiller FRANZ CARL ACHARD, tier nach 
des Lehrers Tod dessen Nachfolger als Direktor 
tier Akademie der Wissenschaften geworden war, 
zum Siege geffihrt. ACI~ARD begann wahrschein- 
lich schon im Jahre 1784 rnit seinen Versuchen 
zur Zuckerherstellung und es ist dabei sehr be- 
merkenswert, dab von ihm bereits ziiehterisch 
gearbeitet wurde. ACHARD machte Versuche 
mit verschiedenen Pflanzen. Namentlich zog 
er auch den Maiszucker in den Kreis seiner Be- 
traehtungen, verlegte sieh abet dann auf die 
Bearbeitung der Runkelrfibe, erkl~irte sie als 
den geeignetsten Rohstoff ftir die Zuckerher- 
stellung und schuf die acker- und pflanzenbau- 
lichen Grundlagen des landwirtschaftlichen 
Rtibenbaues, die his in unsere Zeit hinein Geltung 
und Anerkennung gefunden und behalten haben. 
Die Ereignisse der Jahrhundertwende waren 
Ac~IARI~ giinstig. Eine Revolution auf San 
Domingo tlatte die Preise ftir Rohrzucker sehr 
stark ansteigen lassen, und so fand ACHARD, als 
er im Jahre 1799 der PreuBischen Regierung 

seine Errungenschaften darlegte, williges GehSr 
und Unterstfitzung. Er  erhielt fiir seine Ver- 
dienste das Gut Kunern bei Steinau in Schlesien 
geschenkt und errichtete dort im Jahre 18o2 eine 
Rfibenzuckerfabrik. Dabei ist zu bemerken, dab 
auch AIJGLTST WILHELM LAMPADIUS im Jahre  
18oo eine Schrift fiber die Gewinnung von 
Riibenzucker herausgab und im gleichen Jahre  
den Grafen v. EINSIEDEL veranlaBte, eine Hiit te 
in Bottendorf zu der ersten deutschen Zucker- 
fabrik umzubauen. ACHARD glaubte im Jahre  
1799 bei den auBerordenttich hohen Zucker- 
preisen, einen Rfibenzucker herstellen zu kSnnen, 
der billiger als Rohrzucker w~ire. Ja, man hoffte 
sogar mit Hilfe des Riibenzuckers zu den frfi- 
heren niedrigen Zuckerpreisen zuriickkehren ztt 
k6nnen und FRIEI)RICI~ WILHELM III.  legte in 
einem Kabinettbefehl gerade hierauf ein ganz 
besonderes Gewicht. Wir sehen hier den Aus- 
gangspunkt des groBen Wettbewerbes zwischen 
Rfibe und Zuckerrohr, eines Wettbewerbes, der 
in unseren Tagen besonders scharf geworden 
und wohl seinem Ende sehr nahe ger/ickt ist. 
Leider miissen wit sagen, dab die Riibe als 
zuckererzeugende Pflanze dem Zuckerrohr unter- 
legen ist. Die Rohrzuckererzeugung ist er- 
drfickend geworden. Die Entwicklung dieses 
Kampfes zeigen die folgenden Zahlen: 

W e l t e r z e u g u n g  an Zucker .  
Rohrzucker :Riibenzucker 

% % 
184o . . . . . . .  95,65 4,35 
1901 . . . . . . .  32,4o 67,6o 
Kurz vor dem Kriege 54,oo 46,oo 
1924 . . . . . . .  64,oo 36,oo 
1926/27 . . . . . .  63,00 37,00 
1929/3 ~ . . . . . .  66,00 34,00 

Vor dem Kriege lieferte Deutschland 12,7% 
der Weltzuekererzeugung und 27,4% des ge- 
samten Riibenzuckers, 1924 nur noch 8, 7 % bzw. 
I9 , I%,  heute noch weniger. 

Was nun die Erzeugung von Rfibensamen und 
die  eigentliche Rtibenzucht anbelangt, so lag 
tier Samenbau im 18. Jahrhundert  genau so wie 
in den voraufgegangenen Zeiten in den H~inden 
von Landwirten und Handelsgiirtnern, die sich 
mit de m Sondergebiet des Samenbaues abgaben 
und unzweifelhaft eine groBe werkt~itige Er- 
fahrung darin besaBen. Es w~ire ganz verfehlt, 
wenn man diesen Lenten ein pflanzenztichteri- 
sches K6nnen absprechen wollte. Von einer 
durchdachten, planm~iBigen und zielbewul3ten 
Ziichtung in unserem Sinne konnte allerdings 
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noch keine Rede sein, wenn es auch gerade unter 
den G~irtnern aller Zeiten Ziichter im wahren 
Sinne des Wortes gab, die grol3e Leistungen 
vollbracht  haben. Die Wendung und f ide  Bahn 
ffir zfichterisches Fortschreiten schaffte erst die 
Zeit DARWI~S, auf der neben der Ausnutzung 
alter Erfahrung die neuzeitliche Pflanzenzfich- 
tung aufgebaut hat. Als den Vater der deutschen 
Riibenziichtung mgissen wir ACHARD bezeichnen. 
Dieser vielgebildete Mann trieb neben seinen 
chemischen und physikalischen Studien auch 
solche auf dem Gebiete der Botanik. Seine 
ersten pflanzenztichterischen Erfolge errang er 
mit  der Verbesserung des m~rkischen Tabaks,  
die eine solche Anerkennung fanden, dab Fried- 
rich der GroBe dafiir ACHARD eine lebens- 
l~ingliche Pension yon 500 Talern aussetzte. 
ACHARD besaB einen botanischen Garten, ffir 
den er Pfropfreiser und Pflanzen sammelte. 
Auch einen Keimappara t  stellte er her. Bei 
seinen Vorarbeiten zum Rfibenbau suchte er die 
Einwirkung des Lichtes auf die chemische Zu- 
sammensetzung der Pflanzen zu ergriinden, und 
er legte ein Hauptaugenmerk  auf den EinfluB 
tier Sonnenbestrahlung auf die Zuckerbildung. 
I m  Treibhaus machte ACHARD Versuche mit  
Zuckerrohr und auBerdem suchte er das Ver- 
h~iltnis zwischen Bestrahlung und Zuckergehalt 
im Obst festzustellen. Bei der Rtibe kam er zu 
dem Schlusse, dab der Rfibenk6rper zucker- 
reicher wird, wenn er dem Lichte nicht ausge- 
setzt ist, dagegen ~irmer an anderen Teilen, die 
der Abscheidung des Zuckerstoffes im Wege 
stehen. ACItARD hat te  also schon in den An- 
f/ingen seiner Arbeiten mit  der Zuckerrfibe eine 
vollst~ndig Mare Vorstellung v o n d e r  Bedeutung 
tier Saftreinheit. Auch vergleichende Sorten- 
anbauversuche machte  ACHARD auf seinem 
Gute Caulsdorf und spgter in Franz6sisch-Buch- 
holz bei Berlin. Schon im Jahre  1799 beschaffte 
er sich Riiben aus dem Magdeburgischen, Hal- 
berst~dtischen, aus Braunschweig, Blanken- 
burg, Ziesar und aus der Gegend um Nauen und 
untersuchte sie auf ihre Eignung fiir die Zucker- 
erzeugung. Er  land, daI3 die Rfiben mit  to tem 
Anflug der Rinde und weiBem Fleische und nach 
ihnen die mit  weil3er Hau t  und gelblichem 
Fleische die besten waren. Diese Ansicht ~inderte 
sich sp/iter etwas ab, denn schon im Jahre ~8o3 
hatte ACHARD die heutige Form der Zuckerriibe, 
weifle Rinde und weifles Fleisch, als die geeignetste 
er/aflt, was daraus zu schlieBen ist, dab in Kunern 
nut  solche Rfiben angebaut worden sind. 

Die Hauptausgangsl inien fiir die Riibenzucht 
ACHARDS lassen sich ziemlich genau erfassen. 
Gelegentlich einer Reise nach Halbers tadt  im 

Februar  des Jahres 1799 kaufte er dort 4oo Pfund 
Samen. Bei dieser Reise wurden in Halbers tadt  
und in Magdeburg auch Riiben erstanden, deren 
Untersuchung ein so gutes Ergebnis erbrachte, 
dab ACtIARD sp/iter von dem Magdeburger Fa-  
brikanten PLACt<E 3000 Zentner bezog und einen 
Teil davon zur Weiterzucht als Samentr/iger 
bestimmte. Noch yon Kunern aus scheint 
ACI{ARD Zuckerrtibensamen aus der B6rde be- 
zogen zu haben. Die ohne Verfassernamen er- 
schienene Schrift ,,Der neueste deutsche Stellver- 
treier des indischen Zuckers", die 1799 drei Auf- 
lagen erlebte, riihmt die Verdienste ACHARDS, 
durch dessen Vorschriften a u s  dem Halber- 
st~idter Viebmangold die sch6n geformte, von 
Seitenwurzeln fieie Runkelriibe hervorging, mit  
weiBem Fleisch und rosa Rinde, mit  zucker- 
reichstem und wohlschmeckendstem Safte. Es 
handelt sich hier offenbar um die alte Magde- 
burger Zichorienriibe. ACHARD benutzte seine 
Erfahrungen, die er bei der Veredlung des Tabaks 
gewonnen hatte,  auch bei der Zfichtung der 
Zuckerrfibe. In  seinem Handbuche von 18o 9 
spricht er von seinen ,,grogen Samenplantagen".  
ACHARD nahm die Auslese nach Form, Farbe 
und Wuchsbild vor. Er  warnt  vor Schogrfibeli 
und der M6glichkeit ihrer Vererbung. Ja,  
ACHARD hat  schon erkannt,  dab eintretende 
Wachstumsst6rungen die Bildung yon SchoB- 
riiben verursachen k6nnen und auch die leichte 
Bastardierungsf~ihigkeit der Rfibe blieb ihm nicht 
verborgen. Als Zuchtziel schwebte ACHARD eine 
weil3rindige und weiBfleischige, vollkommen in 
der Erde wachsende Riibe von langer, spindel ~- 
f6rmiger Form vor. Die Blattstiele sollten 
keinen r6tlichen Streifen haben, da sich nach 
der Ansicht ACltARDS die R6tung dann mit  der 
Zeit stufenweise verstgrken wiirde. 

Ein zweiter bedeutender Riibenzfichter dieser 
ersten Zeit war ACI-IARDS Nachbar,  der Baron 
MORITZ V. KoPPY, der im Jahre 18o6 seine sp~iter 
so beriihmt gewordene Zuckerfabrik fertigstellte. 
Er  soll schon im Jahre 18o2 aus ACHARDS 
Rfibensamen, der angeblich ein Gemisch ver- 
schiedener Sorten war, die erste Samenernte von 
nur weigen, ganz ill der Erde wachsenden Riiben 
erzeugt haben. 

Als ziemlich feststehend kann man annehmen, 
dab die AcI~aRh-Kol'I 'u schlesische Zucker- 
riibe kein bodenst~indiges Erzeugnis Schlesiens 
ist. So sagt auch 1859 Fi2HLING: ,,Die schlank 
birnen/&mige, wei/3e schlesische Zuckerriibe ist 
eigentlich nur ein konstant gewordenes und jetzt 
als Normalart herrschendes Kreuzungsprodukt der 
urspriinglich keil/&migen, sehlesischen Riibe mit 
der alten Magdeburger Zichorienriibe, welch letztere 



174 ] ~ E C K E R - J ~ I L L I N G E N  : Der Ztichter 

/iir die neue Spielart in der Form siegte, aber die 
bla/3roten Flecken an der Kop/haut verlor." Die 
schlesische Riibe der sp~iteren Zeit hat also un- 
zweifelhaft einen Einschlag mit  Rfiben aus der 
B6rdegegend erhalten, w/ihrend die ursprtinglich 
r6tliche Quedlinburger Zuckerrtibe der B6rde 
bodenst~ndig ist. Der durchschnittliche Zucker- 
gehalt der Rtiben der ACI~ARD schen Zeit ist am 
besten aus den Angaben fiber die Saftdichte zu 

bis zu 12 % bei JucH. Dabei darf aber nicht ver- 
gessen werden, dab es sich hier keineswegs um 
Durchschnittszahlen, sondern um Einzelwerte 
handelt, und dab zudem noch die damaligen 
Untersuchungsarbeiten mit groBen Fehlerquellen 
behaftet  waren. 7 Baum6grade entsprechen 
12,36~ Brix. Rechnet man hier noch einen 
Fasergehalt yon ungef~ihr I% dazu, dann er- 
reichte die Rtibe im Durchschnitt  den ungeffih- 

E T A II.2~d~4ex~v 

P~aulos Dalccs 

Abb. I, Abb. 2. 

D i e  A u s g a n g s f o r m e n  u n s e r e r  R i i b e n z i t c h t u n g .  
(Vgl. dazu Abb. io. Zuchttypen KIeinwanzleben.) 

Abb. I. t~oter Mangold aus JAQUES DALECHAMP, Historia Generalis Plantarum, Luguduni 1587. Abb. 2. Verbi~nderter 
Samenstengel als eigene Rtibenart aus dem gleichen Werk. 

ersehen. Als Durchschnitt  kann man 7 ~ Baum@ 
fiir die Magdeburger Gegend annehmen (KAST- 
NER : Der deutsche Erwerbsfreund, I818, S. 373). 
Nach den Berechnungen HLUBEKS (Die Runkel- 
rtibe usw., Laibach 1838, S. 44 u. Tab. B) ent- 
sprechen 7 Baum6grade beim Saft einem Zucker- 
gehalte von etwa 5,6o--7,o% in der Riibe, ie 
nach Reinheit. Mit diesen Zahlen dtirfen wir 
also als Ausgangspunkt rechnen, yon hier aus 
begann der Aufstieg. I m  allgemeinen sehwanken 
die analytischen Ergebnisse der damaligen Zeit 
ganz aul3erordentlich, sie schwanken von 11/o,% 
Zucker bei lWARGGRAF, 6--71/2% bei ACHARD, 

ren Trockensubstanzgehalt  unserer derzeitigen 
Futterrunkeln. Der Zuckergehalt der heutigen 
Futterri iben wurde dagegen nicht erreicht. Be- 
t rachtet  man die genannten Zahlen des Zucker- 
gehalts, dann bekommt man einen Einbliek in 
den Reinheitsgrad des Saftes und man versteht 
die auBerordentlieh groBen Schwierigkeiten, die 
damals bei der Riibenverarbeitung auftraten. 
Zu bedenken ist aber auch, dab die geringe Er-  
fahrung in der Kultur  und auch die damals noch 
sehr im argen liegende Dfingung weitgehenden 
Einflul3 i n  Richtung auI ein schlechteres Er-  
zeugnis austibten. 
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Die Magdeburger R/ibenzuckerfabrikanten zo- 
gen sich yon Anfang an ihren Zuckerrfibensamen 
selbst. Dies gilt namentlich auch ffir PLACI~E, 
den ~iltesten unter ihnen. Dieser bezog allerdings 
im Jahre 18o 9 etwas Originalsaat yon ACHARI), 
mit  dem er pers6nlich bekannt  war, trieb aber 
sonst ausgedehnten Eigenbau. In Quedlinburg 
grtindete im Jahre 18o 9 CARL eine Runkelrfiben- 
sirupfabrik, ffir die G~irtner die Riiben an- 
bauten. Auch CARL selbst baute Rtibensamen. 

sammenbrechens der Riibenzuckererzeugung in 
den 2 o e r  und  Anfang der 3oer Jahre des 19. 
Jahrhunderts  in Deutschland behielt der deut- 
sche Rfibensamen doch seinen guten Ruf. 1837 
berichtet z .B.  SCHMII)T in seinem Werke 
,,Neueste Er/ahrungen und Fragmente iiber 
RunkelrCibenzueker/abrikation", Weimar I837, 
S. 89, 1I 7, dab die franzSsisehen Fabrikanten,  
z.B. der groBe Unternehmer CRESPEL-DELLISSE, 
sich yon Zeit zu Zeit frisehen Samen aus Schle- 

Abb. 3. Abb. 4. 
D i e  A u s g a n g s f o r m e n  u n s e r e r  R i i b e n z t i c h t  u n g .  

(Vgl. dazu Abb. IO. Zuchttypen Kleinwanzteben.) 
Abb. 3. ,,Beta alba" aus P. AICDR~AS MATTttlOLUS, Compendium de plantis omnibus, Venetiis I57~. Abb. 4. ,,Mangolt" 

aus HIERONY~IUS BOOK, Kri~uterbuch, StraSburg 1551. 

Der deutsche Rfibensamen eroberte sich bald 
die Welt. M. DE ScEY, einer der ersten franz6si- 
schen Rfibenzuckerfabrikanten, lieB sich 18o7/o8 
aus Schlesien yon KoPPY Samen schicken. Die 
Gesellschaft zur F6rderung der Nationalindustrie 
in Paris machte um 18O9/lO darauf aufmerksam, 
dab Versuche mit ACtIARD schen oder KoPPY schen 
Rfiben, die man nach Paris gebracht hatte, bedeu- 
tend bessere Ausbeuten an Zucker gegenfiber den 
in der Umgegend yon Paris gezogenen Sorten ge- 
geben hatten. Im  Jahre  181I t ra t  Frankreich als 
besonders kauflustiger Eink~iufer deutschen Rfi- 
bensamens auf. Dies blieb so, denn trotz des Zu- 

sien und dem Magdeburgischen kommen lieBen. 
Nach FOHLING 1859 zog auch der Handels- 

g/irtner STEPHAN in Altenweddingen um diese 
Zeit durch sorgf/iltige Auslese eine angeblich 
samentreue Rtibensorte, genannt die Magde- 
burger Zuckerriibe, die in gutem Rule stand. 

Bis in diese Jahre hinein waren bedeutende 
Fortschritte in der Zi~chtung der RCiben nicht 
gemacht worden. Der durchschnittliche Zucker- 
gehalt erreichte kaum mehr als zo %, und seine 
Steigerung in der ersten HMfle des ~9. f ahrhun- 
derts ist mehr au/ Rechnung der Verbesserung der 
Kulturma/3nahmen als au/ Ziichtung zu setzen. 
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Diese Riibe stellte abet das Ausgangsmaterial 
tier neuzeitlichen Zfichter dar. Soweit ich 
Feststellungen machen konnte, begann der 
Anbau bzw. Verkauf yon Zuckerriibensamen 
bei den namhaftesten deutschen Ztichtern ill 
den nachstehend genannten Jahren:  

Um 1825 METTE, Quedlinburg, 
1825 KEILHOLZ, Quedlinburg, 
1834 ZIE~ANN, Quedlinburg, 
184o GRASI~OFF, Quedlinburg, 
1849 I~NAUER, GrSbers, 

1885 ADERSTEDT, Gunsleben, 
1885 R6DINGER, Querfurt, 
i886 MEYER, Friedrichswerth, 
1886 JANSCH & CO., Aschersleben, 
1887 R6DIGER & CO., Erfurt, 
I888 STOLL, Georgenhausen, 
189o ZAHN, Artern, 
189o BEHRENS & CO., Schlanstedt, 
1892 Delitzscher Rtibensamenzucht G.m. 

b .H. ,  
1894 H6RNING, RoBleben, 
1894 RuscI~E, Kleinenglis, 
1899 BECK & CO., Quedlinburg, 
19o2 MATHIS, Blleinschwein, 
I9O 4 DIETRICH, Hadmersleben. 

Dem mag eine Zusammenstellung der E n t -  
w ick lung  der deutschen Zucker indus tr ie  folgen. 
(Siehe Seite 177 oben.) 

Abb. 5. Abb. 6, 
Die Ausgangsformen unserer Riibenzfichtung. (Vgl. dazu Abb. Io, Zuchttypen Kleinwanzleben.) 

Abb. 5. ,,WeiJSe~ Mangolt" aus LEONttAI%T l~C}tS, .New K~ei~terbuch, Basel i543. Abb. 6. ,Wei/3 Mangolt" au~ 
ADAMUS LO~I(3EF, US, .Naturalis Historia, Frankfurt I55x. 

I85o 
I85O 

1856 
1857 
1859 
186o 
1868 
187o 
1872 
1875 

1877 
1878 
1879 
1882 

HANEWALD, Quedlinburg, 
RIMPAU, Schlanstedt, 
HORNUNG, Frankenhausen, 
SCHLIECKMANN, Auleben, 
SCI~IOBBERT & Co., Quedlinburg, 
Kleinwanzleben, 
DIPPE, Quedlinburg, 
BRAUN, Biendorf, 
KNOCttE, Wallwitz, 
STRANDES, Zehringen. 
SCI-IREIBER, Heringen (1884 SCRREI- 
BER, Nordhausen), 
STROBE, Schlanstedt 
HEINE, Emersleben, 
%VESCHE, Raunitz, 
BREUSTEDT, Schladen, 

Wir sehen aus diesen Ilackten Zahlen die grof3e 
Bedeutung der Zuckerriibe ftir die deutsche 
Volkswirtschaft und den gewaltigen Aufschwung, 
den die Zuckerindustrie seit Mitte des vorigen 
Jahrhunder ts  genommen hat. Freilich ist gegen-. 
w~rtig ein schwerer Wendepunkt  eingetreten, 
hoffen wir aber, dab es gelingen wird, die Arbeit 
der vergangenenJahrzehnte einigermai~en frucht- 
bringend zu erhalten. 

Den Erfolg der ziichterischen Arbeit veran- 
schaulicht am besten das beigegebene Schaubild. 
Wit  sehen an ibm a u f s  deutlichste den Einflul3 
der Auslese nach Form, nach dem spezifischen 
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18o2 I3etriebsaufnahme der ersten Zuckerfabrik. 

Verarbeitung zu dz 
Jahr Fabriken Mill dz Rfiben Rohzucker 

I84OI4I 
185o/51 
186o/61 
187o/71 
188o/81 
1913/14 
I918/I9 

I45 
184 
247 
3o4 
333 
341 
3o7 

2,5 
7,5 

14,5 
3o,5 
63,o 

169,3 
87,o 

Der verlorene Krieg. 

142 ooo 
500 ooo 

1250 ooo 
2 625 ooo 
5 5 ~ ooo 

25 IOI o16 
13 277142 

1919/2o 
1924/25 
1925/26 
I926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/3 ~ 
193o/31 

260 
261 
261 
252 
25o 
248 
238 
233 

47,9 
97,6 

lOl,7 
lO6,6 
lO6,6 
114,8 
119,6 

7018958 
15 636404 
15 847 ooo 
16464000 
16552o17 
18 635 741 
19 846 63o 

Gewicht, den der Saftpolarisation und den der 
Breipolarisation (Abb. 7). 

Die Geschichte der neueren deutschen Rfiben- 
ziichtung ist u . a .  besonders mit  den Namen 
RABBETHGE und GIESECKE, Kleinwanzleben, und 
mit  dem Namen DIPPE, Quedlinburg, verknfipft. 

In den ersten Zeiten der Ziichtung, die auf der 
schlesischen Riibe IuBt, beschr~inkte man sich 
auch in Kleinwanzleben mit  der Auslese naeh 
der Rfibenform. Diese Art  der Begutachtung 
ist auch heute noch in allen Zuchtst/itten die 
erste Ziichtungsarbeit geblieben. Die Beurtei- 
lung der Form geht allen fibrigen Selektions- 
arbeiten voran. Als in den frfiheren Zeiten die 
alleinige Auslese nach der Form nicht mehr ge- 
nfigte, ging man dazu fiber, auch den Zucker- 
gehalt festzustellen. Da zu diesem Zwecke eine 
direkte Arbeitsweise Iehlte, so mul3te eine indi- 
rekte, die Feststellung des spezifischen Gewichts, 
in Anwendung kommen. In  Kleinwanzleben 
wurde seit 1859 mit  HiKe yon Salzb/idern mit  
verschiedener Dichte anfangs die ganze Riibe 
und sp~tter ein mit  einem Rundmesser heraus- 
geschnittener Stfpsel  einer Schwimmprobe 

Zdc/de:/x:he ,@:le:e 
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Abb. 7. Der ErfOlg bei der ztichterischen Bearbeitung der Zuckerrfibe. 

Auch KNAUZR in GrSbers als Ztichter der 
Imperialzuckerrtibe ist besonders hervorzu- 
heben. Die Fortschrit te in der  Riibenzucht 
lassen sich aus dell folgenden Zahlen ersehen: 

Im zehnj~hrigen Rfibenertrag Ausbeute aus Ausbeute 
Durchschnitt dz]ha verarbeitetenRiiben ~ andz/haZUCker 

1850/51 bis 1859/6o 
186o/61 bis 1869/7 ~ 
187o/71 bis 1879/8o 
188o/81 bis 1889009o 
189o/91 bis 1899/oo 
19oo/ol bis 19O9/lO 
1910/11 bis 1919/20 
t92o/21 bis 1929/3o 

Der Zfichter, 3. Jahrg. 

239 
247 
258 
306 
300 
295 
257 
260 

7,8 
8,1 
8,6 

11,3 
13,3 
15,6 
16,o 
I6,O 

18,6 
20~O 
22,3 
34,5 
40,0 
46,o 
4I,I 
41,6 

Abb. 8. ~.ltestes Polarisations-Instrument Kleinwanz- 
leben. 

anterworfen. 1862 wurde die Polarisation ein- 
gefiihrt, und damit  war einer der ausschlag- 
gebendsten Wendepunkte in der ganzen Rfiben- 
zfichtung erreicht (vgl. Abb. 8). Auch in der 
Zfichtungsarbeit selbst, nieht nur in ihrer tech- 
nischen Ausfiihrung, vollzog sich in Laufe der 
J a h r e  eine grundlegende J~nderung. Die  Zu- 
sammenfassung guter und leistungsf~ihige r Rfiben 
zu Leistungsgruppen wurde schon sehr fr/ih 
durchgeffihrt, bald kam man aber auch zur In-  
dividual- und Familienzucht, und zwar wirkte 
hier die Zfichterei DIPPE in Quedlinburg als 
erste bahnbrechend. Um 1885 vollzog sich bei 
ihr dieser Umschwung. Die Stammrfiben wur- 
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den numeriert, ihre gesamten Eigenschaften auf 
einem besonderen Stammbuchblatt  vermerkt, 
und die Form der Stammrfibe, sowie ihre Samen- 
staude zeichnerisch wiedergegeben. Die Samen 
der einzelnen Stammrfiben wurden getrennt von 
den anderen zum Anbau gebracht und festge- 
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Abb. 9. Zuchtbuchblat t  der Zuckerfabrik Kleinwanzleben 
a u s  dem Jahre  ~875. 

stellt, wieweit die Eigenschaften der Mutterrfibe 
sich auf ihre Nachkommen vererbt hatten. 
Schon yon 1888 ab ersetzte DI~PE die Zeich- 
nungen durch photographische Aufnahmen der 
Mutterriiben. Mit Recht weist die Firma DIPPE 
darauf bin, dab damit eine planm~Bige Stamm- 
baumzfichtung mit fortgesetzter Individual- 
auslese geschaffen wurde schon zu einer Zeit, 

als die Wissenschaft noch weir davon entfernt 
war, diese Begriffe zu erfassen und zu Iormu- 
lieren. 

Es ist bier nicht die Stelle fiber die einzelnen 
Ziichtungen der verschiedenen Firmen ein Wert- 
urteil abzugeben; wir k6nnen nut die Gesamt- 

heit der Leistungen betrachten. Wit sahen 
im vorhergehenden, dab die AcHaRDsche 
Rfibe etwa 6-:.7,5% Zuckergehalt hatte. 
Heute erreichen gute Ztichtungen, wie 
die der OlPPE AG., die yon Kleinwanz- 
leben usw. je nach den Bedingungen der 
Vegetationsperiode einen durchschnitt- 
lichen Zuckergehalt von 20--24 %, ja 
selbstEinzerfiben mit ~ 27% wurden fest- 
gestel!t. 

Der Zuckemrtrag der FlScheminheit stieg 
wie folgt: Es waren in I00 kg Rfiben ent, 
halten: 

Im Jahre kg Zucker 
1838 . . . . . .  8,8 
1848 . . . . . .  9,8 
1858 . . . . . .  IO, IO 
1868 . . . . . .  Io,7o 
1878 . . . . . .  II,7o 
1888 . . . . . .  i3,1o 
1898 . . . . . .  15,2o 
lO9O--O 5 .. I6,8o 
19o6--1o .. 16,9o ] 19oo--192o Ver- 
1911--15 18,9 ~ ~ suchsdurchschnitt 
1916--19 2o,,IO i in Lauchst&dt. 
1 9 2 o  . . . .  2O,  l O  J 

I929/3 o . . .  I6,38 Reichsdurchschnitt. 

Die Erfolge zfichterischer Arbeit sind bier 
ganz besonders in die Augen springend. DaB 
es sich dabei aber tatsfichlich um eine 
zfichterische Verbesserung handelt, ersehen 
wir aus den folgenden Zahlen, die uns fiber 
die Ertr~ge an reinem Erntegewicht Auf- 
schluB geben : 

Zuckerriibenertrag im Reichsdurchschnitt 
in dell Jahren dz/ha 

I87O/7I--I875/76 246 
1876/77--188o/81 279 
i881/82--I885/86 31 i 
I886/87--189o/9I 299 
1891/92--I 895/96 295 
I896[97--I9oo/oi 302 
I9OI/O2--I9o5/o6 296 
19o6/o7--1908/09 3 oo 
I 9 O 9 / I O - - I 9 1 3 / 1 4  3 0 0  
1924 . . . . .  227 
1925 . . . . .  260 
1926 . . . . .  256 
1929 . . . . .  243 
193 ~ . . . . .  284 

Wir batten also ac88Jr--86 hShere Ertr~ge als 
ac9o6--193o. Unsere Soften sind anspruchsvoller 
in bezug auf Bodenpflege und  Dfingung, keines- 
wegs abet massenwfichsiger bei gleichbleibenden 
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Verh~iltnissen geworden. Als deshalb die Anbau- 
verh~iltnisse w~ihrend und nach dem Kriege 
schlechter wurden, erfolgte ein hemmungsloser 
Absturz. Wir m/issen also wohl oder libel fest- 
steLlen, dab wir bei den Zuckerrtiben in Richtung 
auf die Steigerung der Erntemasse seit 188o 
stille steheI1. Bei den Futterri iben liegen die 
Verh~iltnisse nicht anders. Wir sehen, dab die 
Steigerung des Zuckerertrages einzig und allein 
auf die Steigerung des prozentischen Zucker- 
gehaltes in der Rtibe zuriickzufiihren ist, also 
eine ausgesprochene Ziichterleistung darstellt. 

Fiir die fabrikm~il3ige Her- 
stellung des Zuckers ist die 
Saftreinheit der Riibe yon 
ganz besonderer Bedeutung. 
Auch hier wurden ztichteri- 
sche Erfolge erzielt. Der 
Aschengehalt betrug bei 
Zuckerriiben : 

187i i888 1896 19o 4 
3, 86% 3,77 % 2,73 % 2,o4% 

Es ist also auch bier un- 
streitig ein nennenswerter 
Fortschrit t  erzielt worden. 

Nun noch einige Ausftih- 
rungen fiber die Runkel[utter- 
ri~be, die Stammform und 
heutige Schwester der Zuk- 
kerrtibe. Die Runkelriibe ist C~ 
als Pflanze schon im A1- 
ter tum angebaut worden 
und diente der menschli- 
chen Ern/ihrung als Gemiisepflanze (Mangold, 
Salatrtibe) und auch der Heilkunde. Als 
Futterpflanze in ihrer heutigen Form ist 
sie sehr jung und verdankt ihre Entstehung 
naeh dieser Richtung der Bebauung der Bra- 
che. Die Braehe, die ja schon in den 
ersten Zeiten des germanischen Feldbaues als 
Brachweide der Tierern~ihrung diente, wurde in 
der Neuzeit durch den feldm~il3igen Fut terbau 
abgel6st. Diesem Zwecke diente der Mangold 
ganz besonders gut, da er mit seinem Blattwerk 
ein viel besseres Fut ter  als die anderen Riiben 
(Kohlrtibe, Wasserr/ibe, M6hre) liefert uud dazu 
noch als Winterfutter  die R/ibe gibt. Die Runkel 
lieferte also Sommer- und Winterfutter.  So 
entstand, als das Wirtschaftssystem, die fallende 
Dreifelderwirtschaft mit ihrer Brache, es zuliel3, 
aus einer Gartenpflanze eine Kultur des grol3en 
Feldes, aus einem Gem/isemangold, die Runkel- 
riibe. Die Runkelriibe ist aus den Bedtirfnissen 
der b~iuerlichen Wirtschaft, namentlich denen 
der Stallviehhaltung, herausgewachsen. Die 

Zuckerriibe dagegen ist das Werk eines einzelnen 
Mannes, ist die Tat  ACHARDS. 

Die/ilteste deutsche Futterriibenztichtung ist 
die Leutewitzer, deren Ztichtung bis auf das 
Jahr  1825 zurtickgeht. Von mapgebendstem Ein- 
/Iu/3 war aber ohm allen Zwei/el die Zuchtarbe# 
von W. v. BORRIES in Eckendor[ bei Biele/eld, 
die zur walzen/&migen ,,Eckendor/er " /iihrte, au[ 
der zahlreiche andere Ziichter ihm Ziiehtungen au/- 
gebaut haben, und die auch heute noeh mit allem 
Recht als eine der besten deutschen Futterriiben 
gilt. Als Ausgangsmaterial der Eckendorfer 

b c d 
Abb. Io. Zuchttypen der Zuckerfabrik~.Kleinwanzleben. 

Zuehtriehtung ,,ZZ"=a, ,,Z"=b, ,,N'"=e, ,,E"--d. (Vgl. Abb. 1--6.) 

Z/ichtung dienten die im Jahre I849 in Ecken- 
dorf angebauten, damals gebr/iuchlichsten Land- 
sorten, die untereinander abbltihten und damit 
eine grol3e Anzahl yon Bastardformen lieferten. 
Von 1849--I888 fand eine Massenauslese nach 
der Form s ta t t .  Als Zuchtziel galt die glatte 
Walzenform der Riibe mit schwachen Neben- 
wurzeln, eine Rfibe, die ungef/ihr 2/8 aus der 
Erde ragt und doppelt so lang wie breit ist und 
einen kleineren Blattkopf mit feinem Laub hat. 
Im Jahre I888 wurde auctl hier die Bedeutung 
des Gehaltes der Runkeln an N~ihrstoffen er- 
kannt, und damit kam es 1888--1893 zur in- 
direkten Bestimmung des Nfihrstoffgehaltes 
(Trockensubstanz) durch Ermitt lung des spe- 
zifischen Gewichts. Die Einzeluntersuchungen 
der so ermittelten besten Riiben wurden durch 
die landwirtschaftlichen Versuchsstationen ill 
Halle und M/inster durchgeftihrt. Hand inHand 
damit ging eine Erweiterung des anf/inglichen 
Zuchtzieles. Neben den gleichen Ansprtichen 
an die Form wie frtiher wurde nun auch die For- 

13" 
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derung ~iach der Erzeugung einer m6glichst hohen 
Gewichtsmenge yon N~ihrstoffen yon der F1/iche 
bei m6glichst grol3er Rfibenmasse aufgestellt. 
Es wurde mit der Individualauslese begonnen, 

Abb. I1. Rtlbenuntersuchung in Eckendorf. 

Abb. 12. Fahrbares ,,Feldlaboratorium" zur Rfibenuntersuchung in EckendorL 

und  Isolierh/iuschen wurden zur Verhfitung der 
Fremdbefruchtung angewendet. 1893 errichtete 
ECKEN:OORF als erste Zuchtsfiitte von Futter-  
rfiben in Deutschland ein eigenes Laborat0rium 
zur Qualit/itsprfifung der Rfiben (Abb: II). 
ECKENDORF Ifihrte dann in neuerer Zeit aueh 

zuerst das Refraktometer in die Futterrfibenzfich- 
tung ein. Bemerkenswert ist auch  der in letzter 
Zeit dort in Gebrauch genommene Wiege- und 
Bohrwagen (fahrendes Feldtaboratorium) zur Be- 

schleunigung und Vereiufa- 

Zuchtgartens /Abb. 

Zfichtung grfindeten zahlrei- 

belt, namentlich CROIVE- 
MEYER - Tannenkrug (,, Tan- 
nenkriiger" i884) , KIRSCHE- 
Pfiffelbach (Eckendor/er X " 
Goldgelbe Walze = ,,Kirsches 
Ideal" um 189o ), MEYER- 
Friedrichswerth (Eckendor/er 
X Oberndor/er = Zuckerwal. 

ze), METTE- Quedlinburg, 
ARNIM - Criewen ( =  Criewe- 
net Eckendor/er) usw. und 
sctiufen Gutes. Zu nennen 
sind hier namentlich , ,Kir- 
sehes Ideal" und die,,Zucker- 
walze" yon MEYEl~-Fried- 
richswerth, die neben Massen- 
ertrag das Hauptgewicht auf 
die Erzeugung yon Zucker 
und yon Trockensubstanz le- 
gen, eine Zuchtrichtung, die 
ja auch die alte Eckendorfer 
nie vernachl~ssigt hat und 
auch heute wieder mehr in 
den Vordergrund stellt. Die 
,,Criewener Eekendor/er" ist 
eine ausgesproehene Massen- 
rtibe. Es ist sehr zu bedauern. 
dab die Bezeichnung ,,Eeken- 
dor/er'" stark verallgemeinert 
worden ist, und dab sict~der 
Samenhandel und noch mehr 
die praktische Landwirt- 
schaft angew6hnt hat, je- 
de Walzenrtibe , ,Ecken- 
dorfer" zu nennen. Dies 
ist e in  groBer Nachteil, 
denn viel minderwertiges 
Saatgut Iindet so unter 
dem allgemeinen Deckmantel 
einen gl/iubigen K~ufer, und 

der Originalziichter wird weitgehend um den 
Erfolg seiner fast jahrhundertlangen rastlosen 
Arbeit gebracht. 

Weitere Zuchtstgtten bearbeiteten andere 
Futterrfibenformen. Zu nennen sind hier na- 
mentlich die halbrunde Oberndor/er, d i e  oliven- 
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fSrmige Lanker und Remlinger, die Halbzucker- 
riibe Veni Vidi Vici von MOHRENWEISER ill 
Altenweddingen u. a. Sie alle haben ihreErfolge 
zu verzeichnen, wenn sie auch nicht in dem 
AusmaBe Verbreitung fanden wie die Ecken- 
doffer und ihre Nach- und Umzfichtungen. 

Man kann mit dem Hinweis schliel3en, dab 
die deutsche Riibenzi~chtung bahnbrechend /iir 
die gesamte Iandwirtseha/tliche und giirtnerische 
Pflanzemi~chtung der ganzen Welt gewirkt hat, 
und da/3 ihrer Arbeit ein Er/olg beschiede~ war, 
tier seinesgleichen in der Geschichte der deutschen 
Ziichtung sucht. Der Riibenbau und die Ri~ben- 

samenziichtung war ein halbes Jahrhundert lang 
das Riickgrat eines Gropteiles der deutschen Land- 
wirtseha[t lurid damit ein Hauptstiick der deutschen 
Volkswirtschafl. Heute, in den Ze i t en  allge- 
meiner Umw~lzung und Umschichtung beginnen 
auch hier drohende Wolken aufzusteigen, und 
eine dunkle Zukunft scheint heraufzuziehen. 
Mag es kommen, wie es will, lest steht, dab der 
Riibenbau und damit auch die Riibenziichtung 
nnter die grol3en Lehrmeister nnd FSrderer der 
deutschen Ackerkultur der Neuzeit zu z/~hlen 
sind. 

(Aus dem Institut ffir Pflanzenbau und Pflanzenztichtung der I-tessischen Landesuniversit~i~: GieBen). 

D i e  d e u t s c h e  G e t r e i d e z i i c h t u n g .  

Von G, Sessous .  

BewuBte Getreideziichtung ist zweifellos in 
Deutschland einige Jahrzehnte sp~iter begonnen 
worden als die ztichterische Bearbeitung yon 
Riiben und Kartoffeln. Das Verlangen nach 
Pflanzenrassen, welche die seit Mitre des Jahrc 
hunderts verbesserte Bodenkultur auch aus- 
Zunutzen in der Lage w~iren, veranlaBte zu- 
n~ichst Einfiihrung yon Zuchtsorten, nament~ 
lich aus England. Die Erfahrung, dab fremde 
Rassen nicht immer und iiberalI s~imtliche 
fiir unsere Verh~iltnisse wiinschenswerten Eigeno 
schaften besagen, gab insbesondere beim Ge- 
treide sp~iter den Anlal3, Sorten, die f/i t  deut- 
sche Bediirfnisse besser angepal3t waren, zu 
erzeugen. Obwoht ihrer Bedeutung nach die 
Cerealien eigentlich Iriiher schon einer zfiieh~ 
terischen Behandlung h~itten unterworfen wer- 
den miissen, setzte diese dennoch viel sp/iter 
ein, viel leichtaus dem Grunde, weil bei Wurzel- 
gewfichsen dem grSBeren Individuum bereits 
w~ihrend seines Wachstums Einzelbehandlung 
widerfuhr und Eingriffe yon ziichterischer 
Hand eher zu erkennen waren. 

An dieser Stelle des Wegweisers f/it die 
deutsche Pflanzenziichtung, insbesondere die 
Getreideztichtung zu geclenken, ist Ehrenpflicht, 
des Mannes, der in zielbewul3ter Auswertung 
seiner gl~inzenden Beobachtungen nicht nur 
praktische Zuchterfolge aufzuweisen hatte, son- 
dern auch in klarer Form die ersten Abhand- 
lungen dariiber verfagte: WILHELM RIMPAU. 
Er  wies in seiner ersten Ver6ffentlichung 
,,Ziichtung auf dem Gebiet der landwirtschaft- 
lichen Kulturpflanzen" bereits im Jahre 1883 
Wege, auf denen man bei unseren Kultur- 
pflanzen ebenso mit Erfolg ztichterische Ein- 

griffe vornehmen k a n n ,  wie bei den Haus= 
tieren. Folgerichtig erkl~irte er da raus  die 
Bedeutung der Auslesewirkung wie ihrer Grenz 
zen, und eilte mit den aus seinen Kreuzungs- 
versuchen gezogenen Folgerungen der Zeit 
weit voraus. Man darf heute wohl behaupten, 
daB, wenn die aus seiner Feder welter hervor- 
gegangenen Arbeiten allgemein die Verbreitung 
und das Verst/indnis gefunden h~itten, was sie 
verdienten, dab dann wohl mancher Leerlauf 
im Znchtwesen vermieden worden w~ire. Un- 
kenntnis seiner Arbeiten und Geheimniskr/i- 
m e r e i  haben h ie r  lange wie eine chinesische 
Mauer gewirkt und die Fortschritte, besonders 
der Getreidez/ichiung.,~ gehemmt. 

H~ilt man in der Li teratur  Umschau, um sich 
den Entwicklungsgang zu vergegenw/irtigen, 
den Ziichterische Arbeit am Getreide bis heute 
zurticklegte, so gelangt man zu einem Mosaik. 
Aus ibm formt sich ein Bild, welches sich bei 
m i r a n  Erinnerungen persSnlichen Erlebens 
kniipft und hier wiederzugeben gestattet sei. 
Es gilt dabei auch das Gedenken an einen GroBen 
wachzurufen, dem wir Pflanzenzfichter soviel 
Dank schulden: an F:v.  Locllow[ Als ]ungem 
Studenten war es mir verg6nnt, ihm w/ihrend 
seiner Auslese im Sp/itsommer 19oo zur Hand 
zu gehen.. Bei der mehrere Wochen w~ihrenden 
Arbeit in der ,,Petkuser Roggenstube" ver- 
nahm ich aus seinem Munde die Geschichte 
deutscher Getreideziichtung, wie sie eindrucks- 
roller kaum geschildert werden kann. Denn 
so wie F. V. Locllow die Zfichtung seines Rog- 
gens begonnen und entwickelt hat, hat Getreide= 
ziichtung sich mit mehr oder weniger kleinell 
Abweichungen doch an jeder ~ilteren Zucht- 


