
•• ZUCKERRUBENBAU 

VON 

E.C. SEDLMAYR 
Hofrat , o. o. Professor d er landwirtsehaftlichen Betriebslehr ('\ 

an d er Hochschule fiir Bodenkultur in Wien 

Mit 38 AbbildulIgAn im T ext 

W [E N 
VERLAG VON JULIUS SPRINGER 

1928 



ALLE ItECH'l'E. lNSBEI:lONDERE DAB DER UBERBETZUNG 
IN FREMDE SPRACHEN. VORBEHALTEN 

ISBN-13: 978-3-7091-5668-1 e-ISBN-13: 978-3-7091-5719-0 
DOl: 10.1007/978-3-7091-57\9-0 



Vorwort 
Die Bedeutung des ZuClkerri.tbenbaues uberragt gewaltig das 

yon der Zuckerrube in Anspruch genommene Ausmall an Bodenflache. 
Diese Erscheinung ist clara'llf zuruckzufUhren, dall dem ZU0kerri.tben
bau auf dem (i'ebiete del' Fe1dwirtschaft eine ganz hervorragende 
RoUe zufallt. W 0 der Zuckerl'ubenbau eine Pflegestatte findet, wirkt 
,er bahnbrechend bezuglieh del' grundlieheren Beal'beitnng des Bodell's, 
der rationelleren Dtingung, del' sorgfaltigeren Pflege der Saat, del' 
weitgehenden Vertilgung des Unkrautes. Er zwingt den Landwirt zul' 
Intensivierung nnd Rationalisienmg seines Betriebes. So waren die 
Lmdwirtschaftsbetriebe mit ZlleMerrubenbau stets sehr beachtens
werte Kristallisationspunkte fUr die zeitgemalle Ausgesialtung und 
Weiterentwicklung del' Feldwirlschaft nnd mull ihnen in diesel' Hin
sicht auch hente noch die fUhl'ende Rolle zuerkannt werden. J edel' 
Fortsehritt auf dem Gebiete des Zuekeniibenbaues verdient daher 
die vollste Beaehtung a 11 'e I' ,ackcrbautreibenden Landwirle. 

Diesel' Gedankengang fuhrte dazu, einen Vortrag uber 
"Z u eke I' r ti ben b a u" in das Programm del' diesjiihrigen "Unter
riehtlskurse fUr praktische Landwirte" an del' Hochschule flir .Bol1:en
kuHuI' in Wi en aufzunehmen. Dem Verfas,sel' ist die Aufgabe zuge
fallen, diesen Vortrag zu halt en und libel' die wichtiglSten Fragen und 
Fortsehritte auf dem Gebiete des Zuckerrubcnbaues zu berichten. 
Seine Ausfuhrungen haben nicht nur cine IebhaHe Diskussion del' 
.aufgerollten Fragen, sondern bei zahlreichen KUfiSteilnehrmern auch 
den Wunsch ausg'elost, eine eingehendere, doeh niehl Zll umf.angreiche 
DarsteUung aUeI' mit dem Zuckerrl1benbau verknupften Fragen an 
die Hand zu bekommen. Dieselll 'Wunsch ist del' Gedanke entsprungen, 
den erweiterten und a usgeba uten V orlrag in d'er vorliegenden Form 
Zll veroffentlichen. 

Gesttitzt auf eine vierzigjahrige praktische Tatigkeit in zahl
reichen Zuckerrube bauenden Gl'ofibetrieben, versucht derVerfa.sser in 
del' vorliegenden kleinen Schrift, delll praktischen Landwirt eincn 
lllogIichst klaren Dberblick tiber die wichligsten mit dem Zucker
rubenbau verbundenen Fragen zu verrmittein. Er verfoIgt gleichzeitig 
den Zweck, dais Interesse fur diese Fragen in einem moglichsl grollen 
Kreis von Landwirten zu wccken Hnd dem Landwirl, del' ZUClkerrube 
baut, Anregung zn bieten fUr ein vertieftes Studium del' auf diesem 
Gebiete neu aufgetauchten, so zahireichcn Probieme. 

Eine emc.hopfende und Hickenlose DarsteHung des Stoffes wurde 
l1icht angestrebt. "Vel' diese sllcht, greife YOI' aHem zu dem groBen 
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Hud vorztiglichen "Handbuch des Zllckerl'iibenbaues" von Th. 
Roemer, in wekhem auch die so nmfangreiche Literatur uber die 
Znckerrtibe in tibersichtlicher Anordnung zu finden ist. 

"\-Vir leben in ernsten, schweren Zeiten. Die Produktions
lJedingungen haben sich zum Teil ganz wesentlich vel1Schoben. Manche 
alterprobte und viel bewahrte Rezepte und Schablonen versagen. Nur 
das sorgfaltigste Stadium und die vornrteilslose tJberprtifung alIer
Fortschritte auf dem so weiten Gebiete del' Landwirtschaft konnen nns 
die Wege weisen, die im eigenen Betrieb znm Erfolg fiihren. Es gilt 
dies ftir aIle Betriebszweige der Landwirtschaft, vor aHem aber fUr
den Zuckerrtibenbau. Die Zuckerriibe iet doch der empfindlichste 
Prtifstein fUr die Zweckmafiigkeit so zahlreicher technischer und 
wirtschaftlicher MaEnahmen auf dem Gebiete del' Feldwirtschaft. 

Wieu, Sommer 1928. 

E. C. Sedlmayr 



Inhaltsverzeichnis 

1. Del' Zuckerriibenbau als Betriebszweig . . . 
1. Die Organisation des Zuckerriibenbaues 
2. Die Rentabilitat des Zuckerriibenbaues . 

II. Die Fruchtfolge im Zuckerriibenbau . . . . . . . 
1. Die Stellung del' Zuckerriibe in del' Fruchtfolge . 
2. Die Fruchtfolgen im Dienste des Zuckerriibenbaues . 

III. Die Bodenbearbeitung zur Zuckerriibe 
1. Stoppelsturz 
2. Wintersturzfurche 
3. Friihj ahrsarbeit. . 

IV. Die Diingung del' Zuckerri.ibe 
1. Stallmist und J auche 
2. Gtiindiingung 
3. Mineraldiingung 

a. Stickstoff. . . 
b. Phosphorsaul'e 
c. Kali .... . 
d. Kalk .... . 

V. Die Aussaat del' Zuckeni.ibe 
1. Saa tzeit . . . . . . . . 
2. Drillsaat und Dibbelsaat 
3. Saatmenge . . . . ... 
4. Reihenentfernung und Standl'aum' 
5. Saattiefe . . . . . . . 

VI. Die Pflege del' Zuckerri.ibe . 
1. Egge und Walze. .. 
2. Verhacken und Verziehen .... 
3. Handhacke und Maschinenhacke. 
4. Behaufeln und Meifieln . . 

VII. Die Krankheiten und Feinde del' Zuckerl'iibe 
VIII. Die Ernte del' Zuckel'riibe . . . 

1. Ernte mit del' Hand. . . . 
2. Maschinelle Ri.ibenernte . . 
3. "Neue Riibenel'nteverfahren . 

IX. Die Nebenprodukte des Zuckerri.ibenbaueH . 
1. Riibenschnitte . 
2. Riibenkraut. . . 
3. Melasse 
4. Scheideschlamm . 

Literaturvel'zeichnis . 
Sachvel'zeichnis 

1 
2 
6 
8 

· 9 
.11 
.14 
.15 
.17 
.20 
.24 
.24 
.27 
.29 
.32 
.34 
· 36 
.37 
.38 
.39 
.41 
.44 
.45 
.47 
.48 
A9 
· 51 
.54 
.61 
.62 
.70 
.72 
.75 
.78 
.80 
.81 
.82 
.86 
.87 
.89 
.90 



I. Der Zuckerriibenbau als Betriebszweig 
Uber die vol k s w i l' t S c h aft I i c h e Bed -e u tun g des 

Z u c k e l' l' ii ben b a u e s ist in den letzten J ahren so viel ge
schrieben und gesprochen worden, dafi wir in del' vorliegenden kleinen 
Schrift davon absehen konnen, diese Frage eingehend zu erortem. Die 
hervorragende Bedeutung dieses landwirtschaftlichen Betriehs.zweiges 
fUr die Handelsbilanz, fUr die Schaffung von Arbeitsgelegenheit, fiir 
die Fortent,wicklung und Steigerung '~'er landwirtschaftlichen Produk
lion, ist nicht ,zu bestreiten. Auch die den Staaten aus del' Besteuerung 
des Zuckers zufliefiende Einnahme darf nicht ubersehen werden, falls 
man den Zuckerriibenbau yom volkswirt,schaftlichen Standpunkt be
lrachtet. Diese Bedeutung des Zuckerriibenbaues ist auch allgemein 
anerkannt. Sie tritt in dem Bestreben alIer Lander in Erscheinung, 
das dahin geht, selbst da den Zuckerriib-enbau zu fordern und auf
recht Zill erhalten, wo her,eits eine Uberproduktion an Zucker besteht 
und den Zuckerriibenbau einzufiihren und au:s.zudehnen, wo del' 
Eigenbedarf an Zucker durch die Inlandsproduktion noch nicht ge
deckt wird. Ein klassisches BeiBpiel hiefiir biebet England. Dafi Eng
land keine Kosten scheut, um unter Au£wendung. ganz enorm hoher 
Subventionen eine ,ansehnliche Zuckerindustrie ins Leben zu :mfen, 
obwohl daiS Land seinen Verbrauchszucker wesentlich billi,ger aus 
Kuha und dem europlUschen Festl:and beziehen konnte, mag ,als Be
weis dafUr angesehen werden, wie hoch man die volkswirtschaftliche 
Bedeutung d'es Zuckerrfubenbaues daselbst einschatzt. 

Del' Zuckerriibenbau ist derzeit bedroht. Er ist bedroht durch die 
so unel'wartet rasch angestiegene Rohrzuckerpl'oduktion, bedroht 
durch den Mangell an ArbeitskraJten und die steigenden Lohn
anspriiche del' Landarbeit'ea .. , bedroht durch den iiberall scharf hervor
tretenden Mangel an Kapital. Dabei konnen wir den Zuckerriibenbau 
nicht entbehren. Er ist nns unentibehrlich gewol'den, Bowohl yom 
volkswirtschaftlichen Standpunkt, wie auch yom priva,twirtschaftlichen 
Standpnnkt des Zuckerriihe bauenden Landwirtes. 

Die Bed e u tun g des Z u c k e I' l' ii ben b a u e s v 0 m 
p r i vat w i l' t S c h aft 1 i c hen Standpunkt, vom Standpunkt del' 
einze,lnen LandgutsMilischaft, tritt sofort klal' und !Jeutlich hervor, 
sobald wir nns die Frage vorlegen, welche Feldpflanze wir mit Vor-

Sed 1m a y r, Zuckerriibenbau 
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teil an Stelle der ZuckerIiibe in die Fruchtfolge einschieben konnten. 
Diese Frage ist in der uberwiegenden Zahl der FaIle auEerordenblich 
schwer zu beantworten, da es mit seltenen Ausnahmen an geeigneten 
ErsatzfIiichten fehlt. Der Zuckerrnbenbau bietet uns doch sehr be
d~utende V orteile. Er ermoglicht UIIJS vor allem einen vorteilhaften 
Aufbau der FruchtfoIge, eine hohere Verwertung des Stalldnngers 
eine griindlichere Bearb8litung des Bodens, eine weitgehende Vartil
gung des Unkrautes. Die Bedeutung, die dem Zuckerriibenhau in der 
LandgutSIWirtschaft indirekt durch die Steigerung der Ernteertrage 
der nbrigen Feldpflanzen zufallt, wird auch von keiner Seite bestrHten. 

Unterschat.zt wird vielfach die Bedeutung, die dem Z 'll C k e r
r n ben b a ill a 1 s F u t t e r que 11 e zuerkannt werden mull. Diese 
Unterschatzung ist dara-uf zuIiickzuflihren, da.G man bisher nicht in 
der Lage war, die Rlls Nebenprodukte gewonnenen Futtermengen, d<ie 
in ihrem Futter,wert einer vollen Rotkleernte gieichkommen, voll aus
zunlitzen. Seitdem sich die Schnitzeltrocknung mehr und mehr ein
bUrgerte, wodurch die Lagerungsverluste vermieden und eine ratio
nella Verwendung di'eser Futtermassen angebahnt wunde, seibdem man 
erkannt hat, da.G das vondem wenig ge.schatzte Rwbenkra'llt, gewaschen 
und zerkleinert, ein sehr wertvolles nnd bekommliches Futter (l,ar
st'ellt, das in diesem Zustande ensiliert oder getrocik:net auch eine zeit
liche Verschiebung der Rnbenblattflitterung ermoglicht, sind uns auf 
diesem Gebiete ganz neue Aussichten eroffnet. 

V ollste Beachtung verdient d e r Z u c k err u ben b a u a 1 s 
Arb e its que 11 e da, wo er dem bauer lichen Landwirt eine bessere 
und volle Ausnutzung seiner Arbeitskraft und der Arbeitskrafte 
seiner Familie ermoglicht. Auch wird in diesen kleinen Betrieben die 
Gespannkraft oft erst durch die Einschaltung dieses Betriebszweiges 
voll ausgenlitzt. Je schwieriger sich die Versorgung der Gro.Gbetriebe 
mit den notigen Ar:beit.skraften gestaltet, desto bedeutsamer wind die 
Rolle, die dem bauer.1ichen Kleinbetrieb auf dem Gebiete des Ruben
ba ues zufallt. 

Auf die Bedeutung und die Vorteile des Zuckerrnbenbaues naher 
einzugehen, wurde zu weit flihren und dnrften auch die wenigen 
Zeilen aLs Beweis dafnr genfige:q, da.G der Rnbenbau ais Betriebs
zweig, sowohl vom volkswirtschaftlichen ais auch yom privatwirt
schaftlichen Standpunkt betrachtet, die vollste Beachtung verdient. 

1. Die Organisation des Zuckerriibenbaues 
Der Zuckerrnbenbau ais Betriebszweig einer 

I and gut s w i r t s c h aft dar f k e i n e s fall sal s e ins e 1 b
s tan dig e sUn t ern e h men a n g ~ s e hen w ~ r den. Es ist ein 
mehr oder weniger wichtiges Glied des gesamten Produktions
prozesses und steht mit den ubrigen Zweigen der Iandwirtschaftlichen 
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Produktion im innigsten organischen Zwsammenhang. Del' Zueker
rubenbau gewinnt da, wo wir ihn als Betriebs,zweig in den Produk
tionsprozell del' Landguts-wirtsehaft einftigen, einen gap.z aUSIschlag
gebeIlJden Einflull auf den Feld!betrieb, auf die Zugviehhaltung und 
die Nutzviehhaltung, auf den Bedarf an ArbeitskriHten und KapUaI. 
Er mull den gegebenen ortliehen Verhiiltnis:sen einwandfrei angepallt 
werden, wenn man ihn gewinnbringend gestalten will. 

Dem Organisator flint VOl' aHem die nieht leieht zu lOsende Auf
gabe zu, die Ausdehnung des Zuekerrtibenbaues den gegebenen Ver
haltnissen riehtig anzupassen. Die A u s de h nun g des Z u eke r
I' U ben b a u e sis t fur den E I' f 0 I g die s e s Bet I' i e b s
z wei g e s VOn g an z au sse h I a g g e ben del' Bed e u tun g. 
Bauen wir zu wenig Rub-e, so ist del' Erfolg nul' ausnahmsweise be
friedigend, da dann die fUr den Zuckerrtibenbau notigen Investitionen 
nieht lohnen odeI' nieht genu,gend ausgenutzt weDden. Dbersehreiten 
wir das dureh die lokalen Verhaltnisse bedingte Optimum del' Aus
dehnung, so klann del' Zuetkerrubenbau zu sehweren Verlusten fUhren. 

Zu jenen F'aktoren, die in erster Reihe einen aussehlaggebenden 
Einflull auf die Ausdehnung des Zuekerrubenbaues gewinnen, zahlt 
VOl' aHem del' Pre i s del' Z u eke rr u b e a b F e I d. J e gunstiger 
diesel' Preis, gemeE'sen an den Produktionskosten, ist, desto eher kann 
man an einen starken Zuekerrubenbau denken. Aueh die Qua I i
t at des A e k 'e r I and e s mun in erster Reihe voll berucksiehtigt 
werden, falls man VOl' die verantwortungsvolle Aufgahe gestellt ist, 
,die Ausdehnung des Zuekerrtibenbaues fur einen gegebenen Betrieb 
festzulegen. Del' z e i t I 0 h n t del' Z u eke r rub e n b au n n I' 
auf gut en, rube n f a hi g en Bod en. Abgesehen davon, dall die 
minderwertigen Felder wesentlieh nied1'igere Ernteertrage geben, e1'
fordert die auf denselben angebaute Rube nieht selten eine starkere 
Kunstdungung und sorgsamere Pflege. Aussehlaggebend ist bei del' 
Bemessung del' dem Rubenbau gewidmet'en F,liiche oft aueh das 
Arbeitsvermogen des LandwirtelS. Es ist ein grober 
F e h 1 e r, m e h r Rub e z u b a u e n, a 1 sma n mit den z u r 
Verfugung stehenden Arbeitskraften einwandfrei 
u n d r e e h t z e i t i g b e w a 1 t i g e n k ann. Diesel' Grundsatz gilt 
.Bowohl fUr die mensehliehe, als fUr die tierisehe und masehinelle 
ArbeitskraJit. Dementgegen kann del' F u t tel' b 'e dar f des B e
t l' i e be s und die Mogliehkeit einer gunstigen Verwertung des mit 
dem Rubenbau gewonnenen Futters (Sebnitte, Rubenkrant), fUr eine 
AuedebIiung des Zuekerrubenbaues spreehen. 

Einsehaltend sei bemerkt, dan man da, wo man sich aus dem 
·einen odeI' anderen del' angefUhrten Griinde dazu entlSchliellt, nul' 
wenig Zuekerrube zu bauen, nieht das Gesamtaekerland zum Zueker
J.·ubenbau heranziehen solI. Es wird vielmehr in diesem Falle vorteil-

1* 
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hafter sein, die Riibe nul' auf den besten und gtlnstigst gelegenen 
Feldern zu bauen. Diese Felder werden in eine Riibenrotation mit 
kurzem Umlauf zusammengefafit und ihre Bearbeitung und Diingung 
den Bediirfnissen des Zuckerriibenbaues angepafit. Wegen etwa zehn 
Prozent Zuckerriibe 1000 Morgen Land derart zu lrultivieren, dafi 
die anspruchsvoUe Riibe auf jedem Felde einen ihr zusagenden Stand
ort findet, kann nicht lohnen. Es geniigt zu diesem Zweck 400 Morgen 
del' riibenfahigsten BOden in eine Binnenrotation zusammenzufassen 
und davon alljahrHclJ. 100 Morgen mit Zuckerriibe zu bestellen. Die 
restlichen 600 Morgen werden dann in wesentlich billigerer Wei,se als 
Aufienrotation be,wirtschaftet. Ausnahmen (NematodenbOden uaw.) 
bestatigen die:se Regel. 

Der Organisator hat auch dafUr zu sorgen, dafi die Z u g vie h
hal tun g dem ZuclrerrtiJbenbau .an~pafit ist. Feststehende Scha
blonen lassen sich auoo dies,beziiglich nicht geben. 1m allgemeinen ver
dient die gem i s c h t e Z u g vie h hal tun g den V Ol'zug, da dann 
Ochsen und Pferde jeweiLs zu jenen Arbeiten verwendet werden 
konnen, die ihre Verwendung am besten lohnen. Sehr oft liegen in den 
Zuckerriibenwirtschaften die Verhaltnisse derart, dafi das Schwer
gewicht auf die Z u g 0 c h sen h a I tun g zu legen ist. Es gilt dies 
insbesondere ffir Betriebe, die den Zugviehstand nur in den wichtigsten 
Arbeitsperioden vOriibergehend erhohen oder auch einen Mastbetrieb 
flihren, der eine gtlnstiige Verwertung der ausgebrackten Zugochsen 
erwarten laut. Sprechen die lokalen Verhal,tniese fUr eine starke Z u g
p fer d 'e hal tun g, so dad nicht iibersehen werden, dafi das Hochst
ausmafi fUr diese Art der Bespannung mit der Zahl del' Gespanne 
gegeben ist, die das ganze J ahr hindurch ununterbrochen lohnend 
beschiHtigt werden konnen. Vom Standpunkt der Verwertung griiner 
und eingesauerter Schnitzel und RlibenbUi.tter, verdient die Zugochsen
haltung bevorzugt zu werden, wogegen da, wo sich die Trocknung del' 
Schnitte und des Riibenkrau,tes bereitJs einblirgerten, nicht selten die 
Pfel1deha,uung grofiere V orteile verspricht. Auch zahlreiche andere 
Faktoren sind bei der Losung dieser Frage voU zu beachten, so zum 
Beispiel die Lage der Felder zum Hof, die Transportverhaltnisse, die 
Personalfrage, die Verwendung von Maschinen zur Bodenbearbeitung. 
die Seuchengefahr u'sw. Nicht unerwahnt soIl bleiben, dafi die M a u I
tie I' e Vorzuge aufweisen, die man bisher viel zu wenig beachtete. 
Sie eignen sich als Zugtiere fUr die Zuckerriiben bauenden Betriebe 
ganz vorzuglich. Es erscheint daher auch voll begrundet, dafi sie in 
Deutschland in diesen Betrieben von Jahr zu Jahr an Zahl zunehmen. 

Au c h die Nut z vie h hal t u}l g m u fi mit de m Z u c k e r
rub en b au in v 0 11 e m E ink 1 an g s t e hen. UrspriingliclJ. war 
es die 0 c h sen mas t, die als jener Betriebszweig del' Nutzvieh
haltung angeeehen werden mufite, die den starken Zuckerriibenbau 



Die Organisation des Zuckerri.ibenbaues 5 

sinngemafi erganzte. Sie verdient von diesem Gesichtspunkt betrachtet, 
in sehr vi'elen Zuckerriibe bauellJden Betrieben, auch heute noch die 
voUste Beachtung. VOl' allerrn doohalb, d.a sie eine leichte uud rasche 
Anpassung an die wechselnden Mengen an Futter ermoglicht, doch 
auch mit RU0ksioht darauf, dafi sie die grofiten Mengen gehaltreiehen 
und wertvollen Stallmistes anliefert. 

Wo man d1lJs gauze J ahr genugend Futter zur Verfugung hat, 
kann auch die MilchJviehhaltung zum Zwecke der 
J1' r i s c h mil c h pro d u k t ion als ein Betriebszweig angesehen 
werden, der mit dem Z'uckerriibenbau im voUen Einklang steht. Es 
wird hierbei in erster Reihe die "r 'e i n e A b mel k w i r t s c h aft" 
od,er da, wo die Spannung del' Preise zwis0hen den anzukaufenden, 
frischrmelkenden Kuhen und den der abgemolkenen und angefleischten 
Ausm\1JsterkubJen eine ungUnstige ist, die "H 'a 1 ,b a b m e -1 k w i r t
s c h aft" in Betracht gezogen werden. Nicht selten kann jedoch auch 
in Zuckerrtibe baueuden Betrieben die "M i 1 c h w i r t s c h aft ve r
bun den mit de m Z u c h t bet l' i e b" die lohnendere Art der 
Nutzviehhaltung sein. Wir find-en sie in jenen Betrieben, die den 
Schwierigkeiten und dem Risiko aus,weichen wollen, das mit der Be
schaffung frischmelkender Kuhe stets verbunden ist, und die in del' 
Lage sind, die fur den Ersatz del' Kuhe notige Zahl von Kalbinnen 
unter gunstigen Bedingungen aurzuziehen. Dafi sich diese beiden Pro
duktionsrichtungen keinesfalls vereinigen lassen, bedarf keiner Be
grundung. Dafi im Grofibetrieb ein Zusammenwirken einer "Abmelk
wirtschaft" (oder Halb1lJbmelkwirtschaft) mit einer in einem zweiten 
Hof 'eingerichteten "Mil0hwirtschaft mit Zuchtbet,rieb" sehr beachtens
~werte Vorteile zeitigen kann, darf bei del' Organisation einer Domane 
nicht ubersehen werden. 

Auch ein A 11 f z u c h t bet r i e b j un g e rOc h sen kann in 
Zuckerrube bauenden Betrieben da gere<.;htfertigt sein, wo diese Auf
zllcht mit Rucksicht auf die Deckung des Eigenbedarfes an Zug
och8en odeI' Einstellochsen Vorteile verspricht odeI' die ortlichen Ver
haitnisse fur die Einschaltung dieses Betriebszweiges sprechen. So 
kann auf Vorwerken, auf welchen es an Aufsicht und Kontrolle fehIt, 
die Jungochsenhaltung zur Verwertungder selbstproduzierten Stroh
und Futtermengen, einschliefilich des Ri1benkrautes hemngezogen 
uud das Jungvieh als Dungermaschine znr Produktion guten Tief
stal1dungel's verwendet wel'den. Diese kurzen Andeutungen mogen als 
Bewei,s dafiir genu~en, dafi sich diese wichiigen Fragen del' Organi
saEon niClht grnrudsatzHch Wsen lassen. Del' Landwirt, der als Orga
nisator del' ihm gesteUten Aufgabe gewachsen ist, wird sich nicht 
nach veralteten Schablonen und Rezepten halten, vielmehr nach sorg
faltigstem Studium der gegebenen lokalen Verhaltnisse, auf Grund 
seiner reichen prakHschen Erfahrungen, jene Wege wahlen, die zum 
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Erfolg fiihren. Man darf ooi del' Wahl des Betriebazweiges selbst del' 
personlichen V or lie be des Betriebsleiters fUr die eine odeI' andere 
Produktionsrichtnng einen Einflu.B einraumen, vorausgesetzt, da.B 
diese Vorliebe mit grlindlichster Sachkenntnis verbunden iet. Diese 
Vorliebe dan nul' kein Steckenpferd sein, denn "ein Steckenpferd fri.Bt 
mehr als hundert Ackergaule!" 

Diese kurzen Ansftihnmgen lassen sich sinngema.B Auf aHe 
Ubrigen Betriebszweige del' Landgutswirt'schaft libertragen. De r 
Organisator hat jeden diesel' Betriebszweige auch 
s t e t sun t e r d e m G e sic h t s win k e 1 des Z u c k e I' I' li b e n
b a u e s z u bet I' a c h ten. Er wird ein giinstLges Wie£enverhaltnis 
mit Freude begrliRen, da ihm die Wiese nicht allein im Wiesenheu ein 
wertvolles Erganzungsfutter zur Schnitteftitterung liefert, vielmehr 
auch eine reichlichere Versorgung der Felder mit Stal1mist ermoglicht. 
Er wird dem Weinbau ablehnend gegenliberstehen, da dieser Be
triebszweig dem Zuckerrlibenbau StaUmist und Arbeitskraft ent-zieht. 

Die allergro.Bte Aufmerksamkeit hat del' Organisator del' 
z wee k m a.B i g e nOr g ani sat ion del' A I' b e it zuzuw:enden. 
Die teuere Handarbeit auf das unumgiingliche Mindestausma.B zu be
schranken und die Verteilung del' Arbeit moglichst gtinstig zu ge
stalten, Eind die Ziele, die man ni'emals aufier a,cht lassen darf. Del' 
Zuckerrlibenbetrieb soIl derart organisiert sein, daR zur Zeit del' 
R,libenbearbeitung und Zuckerrlibenernte keinerlei andere Handarbeit 
verrichtet werden braucht, bzw aHe Ubrigen Arbeiten am Feld auf 
ein Minimum eingeschrankt werden. Arbeitserspal"ende Arbeits
methaden, sorgfaltigst dnrcbdacbte Arbeitsdispositionen, Anwendung 
arbeitsfOrdernder LeismngslOhne, gute Schulung del' Arbeitskrafte, 
zahlen zu den wichtigsten Voraussetzungen des lohnenden Zucker
rlibenbaues. Diese so liberaus beachtenswerten Fragen fallen jedoch 
in das Gebiet der landwirtschaftlichen Betriebslehre und del' Land
arbeitslehre. In del' vorliegenden kleinen Arbeit mussen wir uns mit 
den kurzen gebrachten Andeutungen liber die zweckmaHige Organi
sation del' Zuckerrlibenwirtschaft begniigen, die seitens del' Zucker
rube bauenden Landwirte die weitgehendste Beachtung verdient. 

2. Die Rentabilitiit des Zuckerriibenbaues 
Die F rag e del' R e n tab i lit a t des Z u eke r r ii ,b e n

baues zahlt zn jenen z'ahlreichen Fragen auf dem 
G e b i e ted e r Lan d w,i r t.s c haft, die sic h rei n r e c b
n e r i s c h n i c h t los e n las s e'll. Eine Antwort auf diese Fra!§e 
kann uns selbst die sorgfaitigst a'llfgebaute Kalkulation nicht geben, 
ja nieht einmaI die zweckmiifiigst eingerichtete und einwandfrei ge
ftihrte doppelte landwirtscbaftliche Buchfuhrung. Diese Erscheinung 
ist dalauf zuriickzuftihren, daR del' Zuckerriibenbau als Betriebs-
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zweig mit zahllosen Faden mit den libfligen Betriebszweigen der Land
gutswirtschaft verknlipft ist, Wirlrnngen und Rlickwirkungen zeitigt, 
die sich ziffernmiillig nicht oder doch nicht genligend scharf erfassen 
lassen. 

Der hohe Wert der Zuckerrube als Vorfrucht, die liberaus 
glinstigen Rlickwirkungen, die die mit dem Zuckerrlibenbau verbun
dene bessere Bodenbearbeitung und griindlichere Unkrautvertilgung 
zeitigen, sind Werte, die sich nicht in Ziffern ausdrlicken lassen. Der 
Zuckerrlibenbau kann in einem FaIle eine bessere Ausniit?Jung der 
vorhandenen ArbeitskriLfte ermoglichen, in einem zweiten FaIle zu 
einer Verteuerung der Lohne fUr den Gesamtbetrieb fiihren. Auch 
diese Rlickwirkungen entziehen sich der rechnerischen Feststellung. 
Denkt man noch an die Schwierigkeiten, die der Bewertung des den 
Rlibenbau belastenden Stallmistanteiles, der Bewertung des Rliben
krautes und der Aufteilung aller aus der Betriebsmittelgemeinschaft 
entspringenden Lasten entgegenst-ehen, so ist es begreiflich, da.B uns 
weder die BuchfUhrung, noch die Kalkulation ein klares Bild liber die 
Rentabilitat des Z'llckerrlibenbaues schaffen konnen. 

Trot.zdem -sind derartige Aufstellungen g'anz unentbehrlich, da 
sit' nns trotz aller Fehlerquellen einen trberblick liber die Produk
tionsfaktoren des Zuckerrlibenbaues und ihran Einflu.B auf die Ren
tabilitat dieses Betriebszweiges ermoglichen. Und konnen und dlirfen 
wir auch nicht erwarten, da.B die Sonderrechnung des Rlibenbaues 
den Reinertrag dieses Betriebszwei'ges genau widerspiegelt, so wird 
uns das Riibem.baukonto bei zweckentspr-echendem Aufbau der Buch
fiihrung doch wertvolle Vergleichz'ahlen anliefern konnen, statistisch 
verwertbare Daten, die dem Organisator wie dem Leiter des Bet.riebes 
sehr gute Dienste lei-sten konnen. 

In erster Reihe wird sich jedoch der Landwirt als Organisator 
stets folgende Rentabilitatsfragen stellen mlissen: 

1. Welche Rlickwirkung zeitigt der Zuckerrlibenbau auf dIie 
Gesamtrentabilitat des Betriebes? 

2. B-ei welcher Ausdehnung des Zuckerrlibenbaues ist die 
Gesamtrentabilitat der Landgutswirtschaft die hochste? 

Daneben fam der Betriebsleitung die Losung der folgenden 
Aufgabe zu: 

3. Wie ist der Zuckerriibenibau durchzufUhren, um die Ges'amt
rentabilitat des Betrieoos mogHchst glinstig zu gestalten? 

Erfolgt die Fragestellung in diesem Sinne, p,a.Bt der Landrwirt 
alos Organisator und Betriebsleiter aJle seine Ma.Bnahmen auf dem 
Gemete des Zuckerriibenbaues diesen Fragen und Aufgaben an, so 
wird er die Fehler vermeiden, die sich nur allzu leicht da ein
schleichen, wo man diesen Betriebszweig als eine selbstiindige Unter
uehmung innerhalb der Landgutswirtschaft betrachtet. 
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Leider sind jene Zeiten voriiber. zu welchen Jerde technisohe 
Glanzleistung gleichzeitig einen Betriebserfolg daJ'stellte. vVir mussen 
zwar mehr denn je auf dem Gebiete des ZuckerrUbenbaues technische 
Hochstleistungen anstreben, doch darf bei keiner del' hiermit ver
bundenen Mal1nahmen die Rentabilitalsfrage unbeachtet bleiben. Alle 
technischen Fragen des Zuckerrubenbaues, mit welchen wir uns in 
del' vorliegenden Schrift beschaftigen, sind stets auch von diesem Ge
sichtspunkt zu betrachten. 

n. Die Fruchtfolge im Zuckerriibenbau 
Eine "f l' e i e W i l' t S c h aft" ist in Betrieben mat starkerem 

Zuckerrtibenbau nul' ganz ausnahmsweilse am Plat.z. Sie kann be
grundet sein in mittelgrol1en Betrieben mit st'ark wechselnder Qua
WiLt del' Felder, in Pachtwirtscha.ften mit kurzfristiger Pachtdaller 
odeI' zur Zeit del' Umstellung del' Betriebseinrichtung. Eine derartige 
freie Wirtschaft bietet jedoch grol1e Schwierigkeiten. Si'e stel1t hohe 
Anforderungen an die Betriebsleitung, sieerschwert die Ubersicht 
uncl die Kontrolle cles Betriebes lW<cl kann allzu leicht in eine Saok
gasse fulmen. 

Aus cliesen und ancleren Grunclen mul1 mit seitenen Amsnahmen, 
auch vom Stanclpunkt des Zuckerrubenbanes, dem Feldbetrieb cler 
Vorzug eingeraumt werden, del' sich auf eine ocler einige feststehende, 
den gegebenen Verhiiitniss'On einwandfrei angepa11ten Fruchtfolgen 
sttitzt. Die Fruchtfolge soll fUr jecles einzelne Feld des Betriebes 
mittcls eines F I' U c h t f 0 I g e p la n e s festgelegt sein. 

Del' mittelst eines einwanclfrei aufgestellten Frllchlfolgeplanes 
geregelte Feldbetrieb gewinnt hierdurch die so wunsehenswerte Stabi
lii.ii,t. Eine derartige Fruchtfolgevorschreibung sichert den unentberhr
lichen Bink1ang zwischen cler Felclwirtschaft uncl den ubrigen Pro· 
cluktionszweigen. Man kann in einem derartig organisierten Betrieb 
mit einer gleichma11igeren Inanspruchnahme del' menschlichen, tieri
schen uncl motorischen Arbeitskrafte r'00hnen, mit einem gleich
ma,ihgeren vVirtschaftsaufwand und einem gleichma11igeren Bargeld
beclarf. 

Bringt man den Feldbetrieb mittels einwanelfrei ge1wahlter und 
z.veckentsprechend vorgeschriebener Fruch.tfolgen in eine einfache 
und ubersichtliche Form, so wird hiermit die Anordnung aller Ar
beiten im Felde und die so unentbehrliche Kontrolle del' Ackerwirt
schaft sehr erleichtert. 

Alle diese so wesentlichen Vorleile del' mittelst eines Frucht
folgeplan€<s geregelten Feldwirtschaft, kommen in erster Linie dcm 
Zuckerriibenbau zugute. 
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Die Schwierigkeiten, die sich aus del' Anp3Jssnng einer Frucht
folge an die gegehene feststehende Feldeinteilung ergeben, werden oft 
stark uberschiiJ,zt. Die Besorgnis, dan man mit einem feststehenden 
Fnwhtfolgeplan die Bewirtschaftung des Ackerlandes in zustarre 
Formen zwangt, die Bewegungsfreiheit des Betriebsleiters zu stark 
unterbindet, ist vollkommen unbegriindet. Sie kann nul' da auftauchen, 
wo man wedel' uber die Grnndregeln del' Fruchtfolgevorschreibung 
unterrichtet ist, noch die Mannahmen kennt, die nns auch innerhalb 
des Fruchtfolgeplanes eine weitgehende Bewegungsfreiheit er
moglichen. 

Jedenfalls verdienen a11e mit del' Fruchtfolge und del' Auf
stellung des Fruchtfolgep1ane:s verknupften Fragen Yom Standpllllkte 
des Zuckerrubenbaues die voUste Beachtung1). 

1. Die Stellung der Zuckerriibe in der FruchUolge 
Del' Aufbau del' Fruchtfolge erfolgt meist nach dem Grundsatz 

des Frllchtwechsels, da ein Wechsel zwischen Getre1de und Nicht
getreide, zwischen Halmpflanzen und Blattpflanzen doch eine Reihe 
von Vorteilen bietet. So ist es erklarlich, daE die Zuckerriibe so oft 
nach Wintergetreide gebant wird und del' Gerste als V orf1'ncht dient. 

Del' \¥ i n t e r wei zen ist fUr die Rube eine gute, ein mit 
Stallmist gedHngter Winterweizen sogar eine sehr gut'e Vorfrucht. 

Das gleiche gilt yom Win tel' l' 0 g g e n und del' VV i n t 'e 1'

gel'S i e. W 0 zur Rube eine Griindungung als Stoppelsaat gegeben 
werden soll, verdient die VVintergerste als V orfl1l1cht besondere Be
achtnng, da sie das Feld -sehr zeitlich riiumt. 

Del' H a fer ist keine gute Vorfrucht fur die Zuckerrube. Man 
vermeide die Rube nach Hafer zu stellen, schon mit Rucksicht anf die 
hiermit verbundene ~ematodengefahr. So m mer wei zen nnLl 
B I' aug e l' s i e sind gute Vorfriichte, doch sind sie selten an diesel' 
Stelle del' Fruchtfolge zu finden, da man ihne,n den Plat7. nach der 
Znckerrube einraumt. 

Der Rot k 1 e e (Trifolinm pratense) nnd die L u z ern e (Me
dicago sativa) sind auf nicht zu trockenen Boden ausgezeichnete 
Vorfruchte fUr die Rube, vorausgesetzt, daE sie rechtzeitig gestiirzt 
werden, somit fur eine grundliche Bodenbearbeitung und die Verwesl1ng 
del' Wurzelruckstande genugend Zeit verbleibt. Da diese Kleearten mit 
ihre111 hohen Wasserbedarf den Boden in trockenem Zl1stande zuruck
lassen, uud hei mangelnder Feuchtigkeit ein genugend weitgehendes 
Verrotten del' so groEen Ernteruckstande bi s zur Bestellung del' Rube 
nicht erwartet werden kann, so ist in Trockengehieten die Einteilung 
del' Zuckerrube nach Rotklee und Ln7.erne im allgemeinen nicht Zll 

') E. c. Sed 1 may r: "Fruchtfolgen und dip Aufstellung des Frucht
folgeplanes.". F. Farey, Berlin 1927. 
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ernpfehlen. Die Rube Hebt doch einen gesetzten, gefestigten, nicht zu 
lockeren Boden. Der Wei E k lee (Trifolium repens), der Gel b
k lee (Medicago lupulina) und nicht zu stark verunkrautete oder 
vergraste Esp a r set t e (Onobrychis sativa) sind als V orfruchte 
yom gleichen Gesichtspunkt zu betrachten. 

Sehr gute Vorfrliehte sind die P fer deb 0 h n en (Vicia faba) , 
die Wi c ken (Vicia sativa), die E r be e n (Pi-sum sativum) und 
die Bus c h b 0 h n e (Phaseolus nanus). 

Auf leichteren BOden und troekenen Lagen verdient die K a r
t c f f e I als V orfrueht zur Zuckerrlibe vollste Beachtung. Sie hillter
UiEt das Feld bei sorgsamer Behandlung in unkrautfreiem garen Zu
stand und hat. keinen groEen Wasserbedarf. Auch die Z i c h 0 r i e 
gilt als gute Vorfrueht und wird als solche nicht selten im Kampf 
gegen die Nematoden eingesehaltet. 

Rube gedeiht auch nach Rube recht gut, voraThSgesetzt, daE das 
Feld nicht rtibenmtide ist. Diese VertragLichkeit der Rube mit sieh 
selbst kann jedoch mit Rticksicht auf die Nematodengefahr nur selten 
ausgentitzt werden. Ausnahmsweise kann jedoch da, wo man den 
Rtibenba,u auf nahrstoffreichem, tiefgrtindigen Boden neu einfiihrt, 
mit V orteil ZUClkerrtibe naeh Zuekerrtibe gebaut werden. Man bringt 
hiedureh die zweite Rtibe in gut durchgearbeHeten unkrantfreien 
Boden und erspart viel Arbeit. 

F I a c h s, Han f, M a i s, aueh FuttermaiR gelten als weniger 
gute VorfIiichte, Rub ens a men, F 11 t t err ti ben, K 0 h I art e n 
als sehlechte Vorfrtichte. 

D e r P I a t z n·a c h d e r Z u c k err ti b e w,ivd vor allem der 
Bra u g e r s t e eingeraumt, da sie an die-ser Stelle vorztiglich gedeiht, 
oder auch dem S 0 m mer wei zen. Auf nematodenfreien Boden ist 
die Zuckerrtibe aueh eine ganz vorztigliche Vorfrueht fUr den 
H a fer, doch wird man ihm diese Stellung in der Frnchtfolge nur 
ganz ausnahmsweise einraumen, da man hiermit der Entwiekiung der 
Nematoden Vorsehub leisten wtirde. Auch kann man yom Hafer aueh 
an ungtinstigerer Stelle, als abtragende Frueht, noeh zufrieden
stellende Ertrage erwarten, daher man den gtinstigen Plat.z naoh der 
Zuckerrtibe fUr anspruchsvollere Pflanzen reserviert. Fiir die Winte
rungen raumt die Zuekerrtibe das Feld zu spiilt. Dnter gtinstigen 
klimatischen VerhiiJtnissen kann jedoeh bei zeitlicher Ernte der 
Zuckerrtibe das Feld nicht seHen noch mit Win t e r wei zen 
bestellt werden, vorausgesetzt, daE der Boden eine einwandfreie Be
stellung der Saat ermoglicht. Wahlt man eine Sorte, die eine spate 
Aussaat vertragt, so gedeiht der Winterweizen naeh Zuckerrtibe sehr 
gut. Ftir alle H ti I sen f r ti c h t e LSt die Zuckerrtibe eine auege
zeichnete V orfrucht. 
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2. Fruchtfolgen im Dienste des ZuckeITtibenbaues 
Es ist vor aHem der Nor f 0 1 k e r vie r s c h Hi. gig e 

F r u c h t w e c h s e 1 (1), der sich in wechselnder Gestaltung in den 
Zuckerriiben bauenden Betrieben rasch einbiirgerte und eine sehr 
weitgehende Vel"breitung fand. 

(1) 1. Zuckerrflbe oder (la) 1. Zuckerrube 
2. Sommerung 2. Sommerung 
3. Klee 3. Futter oder Leguminosen 
4. Winterung 4. Winterung 
Dieser kur·ze Umlauf bietet vom Standpunkte des Zuckerriiben

baues doch sehr wesentliehe V orteile. W 0 die mit dieser Fruchtfolge 
gegebene Ausdahnung des Zuckerrubenbames von 25 Prozent der 
FIache nicht entspricht, kann der IS e c h s s chI a gig e F r u c h t
wee h s e 1 in seiner Hac k f r u c h tty p e (2) oder F u t t e r -
t y p e (3) oft recht gute Dienste letsten. 

(2) 1. Zuckerriibe oder (3) 1. Zuckerrube 
2. Sommerung 2. Sommerung 
3. Klee 3. Klee 
4. WiIiterung 4. Winterung 
5. Zuckerrfibe 5. Futter oder Leguminosen 
6. Winterung-Sommerung 6. Winterung 

Dieser sechsschlagige Fruchtwechsel bietet den V orteil, dafi ar den 
Obergang von einem schwacheren Zuckerrubenbau von nur 17 Pro
zent (3) zu einem starken Rubenba,u bilS zu 33 Prozent (2) ohne 
UmsteH'llng der Fruchtfolge ermaglicht. 

Ab und zu kannen auch die folgenden f ii n fISc h 1 a gig e n 
F rue h t f 0 I g e n dem Zuckerriibe bauenden Landwirt gute Dienste 
leisten: 

( 4) 1. Zuckerrube ( 5 ) 1. Zuckerriibe 
2. Sommerung 2. Sommerung 
3. Klee oder Kleegru,s 3. Futter 
4. Klee oder Kleegru,s 4. Winterung 
5. Winterung 5. Winterung oder Sommerung 
Beide FruchtfOilgen raumen dem Zuckerrttbenbau 20 Prozent der 

Flache ein, woneben jedooh bald die Feldfutterproduktion (4), bald 
die Produktion von Marktfriichten (5) starker betont ist. 

In den intensiven Zuokerriibenwirtscha.f.ten war in friiheren 
Zeiten auch oft eine nur drei Jahre umfassende FruchtfoLge zu fin
den, von welcher schwer zu sagen ist, ob sie aus der Dreifelderwirt· 
schaft, bei gleichzeitiger Umstellung der Getreideschlage, oder aulS der 
Norfolker Fruchtfolge, durch Ausschaltung des Futterschlages, ent
standen ist. 
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(6) 1. Zuckerriibe 
2. Sommernng (Gerste, Sommerweizen) 
3. Winternng (Weizen, Roggen) 

Sie eignet sich keinesfal1s als Hauptrotation odeI' doch nul' 
ganz ausnahmswe1se fUr Betriebe mit ausgedehntem GrHsland und 
Hint sich ein Anbau von 33 Prozent Zuckerriibe zumeisi mit del' Hack
fruchttype des secnsschlagigen Fruchtwechsels (2) in weitaus zweck
entsprechenderer Weise erzielen. 

Ab und zu, doch s'eHen, findet man die viel'schlagige Norfolker 
Fruchtfolge aUClh derart umgestellt, dan del' Klee del' Zuckerriibe alB 
Vorfrucht dient odeI' allch del' Futterschlag dem Zuckerriibenball 
dienstbar gemacht wird. 

(7) 1. Zuckerriibe (8) 1. Zuckerriibe 
2. Sommernng 2. Sommerung 
3. Winterllng 3. Zuckerriibe 
4. Klee (Luzerne) 4. Getreide odeI' Futter 

Die erstgenannte Fruchtfolge (7) weist drus gleiehe Anballver
haJtn1s anf, wie die Norfolker Fruchtfolge und verdient nur da den 
V orzug, wo del' Klee, als V orfrueht del' Riibe, bcsondere V orteile ver
sprieht und vVinterweizen nach Gerste gut gedeiht. Die zweite Frucht
folge (8) ermoglieht den Anbau von 50 Prozent Zuck-erriibe und kommt 
wohl nul' voriibergehend alB Binnemotation da in Betraeht, wo ein 
so starker Zuekerriibenbau besondere Vorteile versprieht und eine 
Verseuehung des Bodens mit Nematoden vorerst noeh nieht Zll be
fiirehten ist. 

SeHen sind aueh folgende seClhs8chiagige Fruehtfolgen in 
Gebraueh: 

(~) 1. Zuckerriibe odeI' (10) 1. Zuckerriibe 
2. Gerste 2. Gerste 
3. Klee 3. \Vinterung 
4. Zuckerriibe 4. Klee 
5. Gerste 5. Klee 
6. Winterweizen 6. Winterung 

Die erBte dieser Fruehtf01gen (9) bietet gegeniiber dem Hack
fruehttypus des seehssehlagigen Frueht>wechsels (2) nul' den oft reeht 
fragliehen Vorteil, dan die Riibe dem Klee folgt. Auch die Frucht
folge (10) wird da, wo del' zweijahrige KleesClhlag nicht ganz be
sondere Vorteile verbiirgt, in zweokentspreehender Weise dureh den 
Futtertypus des sechs.sehlagigen Fruehtweehse1s (3) zu ersetzen sein. 

Von den zahlreichen Fruehtfolgen, die dem Zuckerriibenbau 
dienen, sollen hier nul' noeh einige Rotationen beispiel,swe1se ange
mhrt werden: 
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(11) 1. Zuckerriibe, 2. Gerste, 3. Roggen, 4. Futterwicke, 5. Weizen. 
(20 Prozent Zuckerriibe, 60 Prozent Getreide, 20 Prozent Futter:) 

(12) 1. Zuckerriibe, 2. Sommerweizen, 3. Gerste, 4. Winterweizen, 
5. Futter. 
(Gleiches Anbauverhaltnis, doch Zuckerriibe nach Futter.) 

(13) 1. Zuckerriibe, 2. Zuckerriibe, 3. Gerste, 4. Klee, 5. Winter
weizen. 
(40 Prozent Zuckerriibe, 40 Prozent Getreide, 20 Prozent Futter.) 

Es ist dies di€ Norfolker Fruchtfolge mit Verdoppelung des 
Riibenschlage3. 

(14) 1. Zuckerriibe, 2. Zuckerriibe, 3. Gerste, 4. Kleegras, 5. Klee
gras, 6. Winterweizen und Winterroggen. 
(33 Prozent Zuckerriibe, 33 Prozent Getreide, 33 Prozent Futter.) 

Diese Fruchtfolge ist aus dem lliinfschlagigen Fruchtwechsel (4) 
durch Ausdehnung des Hackfruchtschlages auf zwei Jahre entstand€n. 
Sie kommt wohl nur ausnahmsweise fiir Binnenrotationen da in Frage, 
wo der Zuckerriibenbau auf gutem tiefgriindigen Boden neu einge
fiihrt und hiermit der Kampf g€'gen das iiberwuehernde Unkraut auf
genommen werden solI. 

(15) 1. Zuckerriibe, 2. Sommerung, 3. Klee, 4. Klee, 5. Winterung, 
6. Zuckerriibe, 7. Sommerung, 8. Winterung, ~). Zuckerriibe, 

10. Sommerung. 
(30 Prozent Zuckerriibe, 50 Prozent Getreide, 20 Prozent Futter.) 

Es wiirde zu weit fiihren, hier eine groRere Reihe von Frucht
folgen aufzuzahlen, die in den Zuckerriibe bauenden Betrieben zu 
finden sind. Sie setzen sich oft nur aus den gebrachten kurzen Um
laufen zusammen und sind zumeist nur unter dem EinfluR ortlicher 
Verhaltnisse entstanden, so daR ihnen keine Bedeutung zukommt. 

1m allgemeinen verdienen, auch vom Standpunkte des Zucker
riibenbaues, die kurzen Fruchtfolgeumlaufe, mit nur vier, fiinf oder 
sechs FruchtfolgescWagen den V orzug. Sie sind iibersi~htlich und 
lassen sich der bestehenden Feldeint-eilung am leichtesten anpassen. 

Es liegt keine Schwierigkeit vor, sich auch innerhalb dieser 
Fruchtfolg-en eine ziemlich weitgehende Bewegungsfreiheit zu wahren. 
So kann man zum Beispiel innerhalb der Norfolker Fruchtfolge 
25 Prozent Zuckerriibe bauen, joooch durch Einschaltung der Deputat
felder, der Kartoffeln, der Futtermaisflachen in dem Hackfruchtschlag, 
den Zuckerrubenbau auch auf 20 Prozent oder 15 Prozent ein
schranken. 

Findet man unter den altbewahrten, vielfach erprobten Frucht
folgen keine, die dem angestrebt€n Zweck voll ent,spricht, so bereitet 
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e8 aueh keine Sehwierigkeiten, eine andere, den gegebenen ortliehen 
und wirtsehaftliehen Verhaltnit:sen einwandfrei angepailte Fruehtfolge 
nen aurzubauen, vorausgesetzt, dail man mit allen mit der Fruehtfolge 
und der Aufstellung des Fruchtfolgeplantls verbnndenen Fragen voll
kommen vertraut ist'). 

III. Die Bodenbearbeitung zur Zuckerriibe 
E i n e z w e c ken t s pre e hen d e, den g e g e ben ens 0 

wechselnden Verhaltnissen einwandfrei ange
pailte und reehtzeitig vorgenommene Bearbeitung 
des Bod ens i s t d i '€ e r s t e u n d w i c h t i g s t e V 0 r a u s
se t z u n g des 1 0 h n end e n Z u 0 k err u ben b a u e s. Die 
Zuekerrube reagiert oohr energi-sch anf jeden Fehler der Boden
bearbeitung, lohnt jedoch eine grUndliche und zweekmafiige Be
arbeihmg des Bod,ens auch besser, als die meisten der ubrigen Feld
friichte. 

Die hohen Anspruehe, die die Zl1ckerrube an die Bearbeitung 
des Bodens stellt, sind fruhzeitig erkannt worden. Seither stehen diese 
Fragen der Bodenbearbeitung im Mittelpnnkt der Diskussion, ohne 
eine endgultige Losnng gefnnden zu haben. Es lassen sich eben keine 
allgemein gultigen Regeln und Schahlonen flir die Bearbeitung des 
Bodens zur Zuckerrube aufstellen. Man kann nur die Gesichtspunkte 
erortern, die bei der Losung dieser Aufgabe nicht unbeachtet bleiben 
durfen. 

Auch diese Gesichtspunkte haben im Wechsel der Zeiten, mit 
fortschreitender Erkenntnis der sieh im Boden abspiel~mden Vorgange, 
eine nicht ulllwesentliche Versehiebung erlitten. Es wurde lange Zeit 
auf die mechanische Bearbeitung des Bodens das Schwergewicht 
gelegt, wogegen man nunmehr in erster Reihe danaeh strebt, die dem 
Zuckerrubenbau gunstigen naturliehen Vorgange im Boden durch die 
Bearbeitung desselben moglichst weitgehend zu fOrdern. Del' Rtick
wirkung der Bodenbearbeitung auf die L e be w e sen de r A c k e r
k rum e und auf den Was s e r h a u s hal t des Bod ens wird 
heute die grofite Beachtung geschenkt. Daneben £aUt der Boden
bearbeitung bei der V e r til gun g des Un k r aut e seine ganz 
ausschlaggebende Rolle zu. Anch mirs<sen die Aufgaben, die wir der 
Bodenbearbeitung stellen, mit den billigsten Mitteln, mit g e r i n g
s t e mAr b e its auf wan d gelost werden, da wir llns derzeit den 
Luxus unnotigen Kraftaufwandes nicht leisten dUrfen. 

Die Bodenbearbeitnng stellt somit den Landwirt der Praxis vor 
eine Reihe schwieriger Fragen. Er wird sie in befriedigender Weise 

1) E. C. Sed I ill a y r: "Fruchtfolgen und die Aufstellung des Frucht
folgeplanes" a. a. O. 
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nul' dann losen konnen, wenn er seine Boden genau stndiert, die 
Rlickwirkung jedel' Pflugfurche, jedes Eggenstrlches auf die Be
schaffenheit des Bodens sorgfaltigst beobachtet, jede schablonenhafte 
Anwendung del' Bodenbearbeitungsgerate vermeidet und aufbauend 
auf die Erkenntni",se del' Theorie und die im eigenen Betrieb ge
sammelten reichen Erfahrungen, (Lie Bearbeitung des Bodens in allen 
Einzelheiten selbst leitet. Die diesbezliglichen Verfligungen gedanken
los nach angeblich erprobten und bewahrten Rezepten zu treffen odeI' 
untergeordneten Organen zu uberlassen, ist ein Fehler, del' sichschwer 
l'achen kann. 

Auch die folgenden Ausflihrungen dlirfen nicht aLs allgemein 
gliltige Rezepte flir die Bearbeitung des Bodens zur Zuckerrlibe ge
wertet werden. Sie sollen nul' di'e Wege weisen, die unter bestimmten 
gegebenen Voraussetzungen zum Ziele flihren, Anregungen bieten fUr 
das grlindliche Studium aller mit del' Bodenbearbeitung verknlipften 
Fragen. 

1. Stoppelsturz 
Die BO'denbeaI'ibeitung zur Zuckerrlibe setzt mit dem Stlirzen der 

Stoppe.ln del' V orfrucht ein. Es handelt slch hierbei zumeist urn das 
Sttil'zen del' Stoppein des Wintergetreides und kommt diesel' Arbeit 
eine sehr grol1e Bedeutung Zll. 

Das rasche und seichte Schalen del' Stoppein bietet folgcnde 
Vorteile: 

a) Erhaltung del' Schattengare des Bodens. 
b) Verhindel'ung del' Wass-erverlnste :ies Bodens. 
c) Vertilgnng des Unkl'autes. 
d) U nterbringung del' Stoppein (Ernterlickstande). 
Diese Vorteile sind nul' erzielbar, wenn die Arbeit raschestens 

nach del' Ernte dnrchgeflihrt wird, ehe noch die zur Zeit des Getreide
schnittes vorhandene Gare des Bodens geschwunden ist. Unterstlitzt 
durch die Getreidestoppeln, die gieich Sallgapparaten das Boden
wasser del' Luft zuflihren, trocknen die Stoppelfelder tiberaus rasch 
ab, verlieren ihre Gare und erharten. Dann ist diese Arbeit nicht nul' 
verspatet, sie ist auch bedeutend erschwert und bietet nicht mehr die 
gleichen V orteile. 

Die Wichtigkeit und grofie Bedeutung des 
l'aschen Stlirzens del' Stoppeln kann somi! nich! 
g e n li g end s c h a I' f her v 0 I' g e hob e n weI' den. 

Del' rechtzeitig durchgeflihrte Stoppelsturz erleichtert VOl' aHem 
diese Arbeit. Er beseitigt rasch die Bodenwasser verdunstenden 
Stoppeln und schafft eine lose, schlittige Erddecke, die ein weiterE's 
Austrocknen des Bodens verhindert. Er deckt die Stoppeln, die Un
krautsamen und den GetreideausfaH mit noch feucht'er Erde zn, wo-
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dUl'ch das Verwe.sen del' Stoppeln, das cl'wiinschte Ankeimen des 
Unkrautsamens und Ausfalles beschleunigt wird. Dem Boden bleibt 
die Gar~ und die hiefUr n6tige Bakterienflora el'halten, wodurch 
jedwede weitere Bearbeitung des Bodens ganz wesentlich erleichtert 
wird. 

Versruumt man den giinstigen Zeitpunkt des Stoppelsturzes, so 
bietet d~r bereits verhii.rtete Boden dem Sch1l..1geriit einen gr6fieren 
vViderstand. Man mufi tiefer pfliigen, erh1l..lt scholliges Erdreich, das 

Abb. 1. Sloppelslurz mit gekuppelten Schalpfliigen der Fa. R. Sack, Leipzig 

den austrocknenden 'Winden Zutritt zu dem daruntel' liegenden Boden 
gewiihrt, und erreicht nicht den angestrebt'en Zweck. 

"Del' Pflug soll dem Erntewagen folgen" lautete bisher die 
Regel. Man miifite sie verschiirfen und den Pflug den Schnittern folgen 
lassen, da bei del' Abfuhr des Getreides yom Felde, del' Boden oft 
schon erhartet ist. 

Del' Stoppelsturz kann mit m e hI's C h a I' i g enG 'e spa n n
p flit g en in vorziiglicher Weise geleistet werden, wobei del' Drei
scharpfl ug meist den V orzug vel'dient. Die Stoppeln mit einscharigen 
Pfliigen zu stiirzen, ist eine Vel'schwendung an Kraft und Zeit, die 
wir uns nicht leisten diirfen. Die Pflugarbeit ist m6glichst seicht 
durchzufUhren. Sie zeitigt den grcfien V orteil, dafi die hiermit unter
gebrachten Unkrautsamen restIos ankeimen und die mit Erde zu
gedeckten Stoppelriickstiinde rasch wrwesen. Die fUr die gleiche 
Arbeit herangezogenen Ersat'zgeriite, die Federzahnkultivatoren, 
Scheibeneggen, Kriimmer usw. bieten nicht die gleich weitgehenden 
V orteile, doch kann ihre Verwendung zum Aufreifien del' Stoppeln 
mit Rticksicht auf die Dringlichkeit diesel' Arbeit, voll gerecht
fertigt sein. 
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Viel und gute Arbeit leisten die S c hal gel' ate del' Dam p f
p f 1 li g e in ihrer neu€>sten Konstruktion. Sie haben den Nachteil, dan 
man sie erst ins Feld stellen kann, sobald dasselbe geraumt ist, 
wodurch oft kostbare Zeit verloren geht und del' glinstigste Zeitpunkt 
flir den Stoppelsturz versaumt wird. Die Verwendung von Mot 0 1'

P f 1 li g -e n und T r a k tor e n zum Stoppelsturz ist im raschen An
steigen begriffen. Leider 1st bei del' geringen Arbeitsbreite eine volle 
Ausnlitzung del' Leistungsfahigkeit diesel' Maschinen im Stoppel.sturz 
oft nicht zu erzielen. Glinstiger gestalten sich die diesbezliglichen 
VerhiHtni,ss-e bei den kleineren und schnellfahrenden Motoren. Eine 

Abb. 2. Grubberscheibenegge mit angehiingten Tellerscheibenfeldern von J . Kemna, Breslau 

qualiiativ sehr gute Arbeit leisten im Stopp-elsturz die Bodenfrasen, 
obwohl sie den Boden nicht wenden, doch kommt diese Arbeit mit 
diesen Maschinen im allgemeinen zu teuer zu stehen. 

Die g esc hal t 'e n S top pel n sin d s 0 for t z u li b e 1'

egg e n. Falls del' Boden nicht schlittig ist, Schollen aufgeworfen 
werden, so mun zwischen dem Pflug un:d del' Egge eine Walze ein
geschaltet werden. Man kann in diesem FaIle die Egge unmittelbar 
an die Walze anhangen, um diese beiden Arbeiten in einem Arbeits
gang zu erledigen. Die gesttirzten und libereggten Stoppelfelder 
sollen dann, ungest6rt, moglichst lange liegen gelassen w-erden. Man 
hat nul' dafiir zu sorgen, dan das Unkraut und doer Auswuchs nicht 
zu hoch werden und den Wassergehalt des Bodens nicht zu sehr in 
Anspruch nehmen. 

2. Wintersturzfurche 
Sehen wir einstweilen von del' Unterbringung des Stallmistes zur 

Zuckerrtibe ab, so folgt dem Stoppelsturz die Tiefackerung, die 
Wintersnurzfurche im Herbst. 

Die tie f e Her b s t a eke I' u n g i s t e i ned e I' w i c h
t i g s ten V 0 I' a u sse t z u n g end e s 1 0 h n end e n Z u eke r
r li ben b a u e s. 

Sedl rna) r, Zuckerrtibenbau 
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Man hat hierbei den Boden miUelst d(',s Pfluges bis zu einer 
Pflugtiefe von miudestens 25 Zentimeter (neun bis zehn Zoll) zu 
wenden. Die Frage, ob man mit dem Pflug noeh ti-efer greifen und mit 
dem Tiefpfltigen eine al1mahliehe Vertiefung auf 30 bis 35 Zentimeter 
(12 bis 13 Zoll) anstreben solI odeI' abel' bei del' Vertiefung del' 
Ack-erkrume den Wtihlgeraten (Untergrllndhacken) den Vorzug ein
raumt, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. 1m allgemeinen wird man 

auf allen Boden, die dureh das 
Heraufholen des Untergrundes 
verbessert werden konnen, del' 
tie fen Pflugfurche den V orzug 
geben, wogegen man sieh mit 
einer Lockerung des Untergrun
des begntigt, wo die oberste 
Bodensehiehte reich an Boden-

~ _____ ~ bakterien ist und eine vorztig-
ilehe Gare aufweist. Bei del' 

Abb. 3. Schar des Tie£kultur-Kriimelpfluge" 
Klausing Losung diesel' Frage mlissen 

neben del' Besehaffenheit des 
Bodens und des Untergrundes auch das Klima und die Niedersehlags
verhaltnisse und nieht in letzter Reihe auch die Leistungsfahigkeit des 
Betriebes beztiglieh del' Stallmistversorgung des Bodens und del' 
Bodenbearbeitung voll beachtet werden. Fehlt es dem Betrieb an den 
uUtigen Stallmistmengen odeI' an del' Gespullnkraft zur regelreehten 
l:lld rechtzeitigen Bearbeitung des Bodens, so ist jede weitergehende 
Yertiefung del' Aekerkrume nieht nul' zW0ek1os, sondern von Naehteil. 

Die Tiefaekerung ist sehr 
sorgfiiltig vorzunehmen. Sie wird 
im GroEbetrieb in zweekmaEig
ster Weise durch den Dampf
pflug geleistet. Er 1eistet diese 
Arbeit billiger als Pferde odeI' 
Ochsengespanne, Motorpfltige 
und Traktoren und bewirkt zu
folge del' groEeren Geschwin
digkeit des Pfluges eine grtind

Abb.4. GeteiJtes Streichbrett von R. Sack, Leipzig lichere Durchmischung und 
Dureh1tiftung des Bodens. In 

kleinen Betrieben 1aUt sieh diese Winterfurehe auch mitte1s del' auf 
schmale Furehen eingestellten Gespannpfltige in tadelloser Weise 
durchftihren. 

Begntigt man sieh mit einer Pflugfurehe von 25 Zentimet'lr Tiefe, 
bei gleiehzeitiger Loekerung des Untergrundes auf weitere fUnf bis 
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zehn Zentimeter, so werden beid-e Arbeiten zumeist in einem Arbeits
gang erledigt. Am Pflug ist zu diesem Zweek ein Untergrundhaken 
angebracht, auch hat man neuere, diesel' Arbeit dienende Gerate und 
Pflugschare mit ausgespartem Streichblech, die den Untergrund zwar 
wenden, doch nieht heraufholen. (Abb. 3 und Abb. 4.) 

Nicht selten konnt-e ieh beobaehten, dafi die erste Untergrund
loekerung wufierordentlich glinstige Ergebnisse zeitigte, wogegen 
spii.terhin die gewohnheitsgemafi fortgesetzte Unterwlihlung del' 
gepfliigten Bodenschichte mit dem Untergrundhacken keinen ersicht
lichen Erfolg braehte. Diese Erseheinung dlirfte vielleicht darauf 
zurlickzufiihren sein, dafi sich auf manchen Boden im Verlauf von 
Jahrzehnten, eine glatt gesehliffene, feste und wasserundurchHissige 
Pflugsohle bildete, wobei eine einmalige Untergrundloekerung genHgte, 
um diese Pflugsohle zu zerst6ren und den natlirlichen Zusammen
hang zwischen Aekerkrume und Untergrund wieder herzustellen. 

Auf sehweren, zahen oM'" frischen Boden, die nieht sohlitten und 
durch den Pflug in mehr odeI' weniger fest zusammenhangenden 
Ralken umgelegt werden, entstehen hei del' Tiefaekerung an del' 
PHugsohle unerwlinsehte Hohlraume. D~38e Hohlranme sind von 
Nachteil, da sie die Wasserversorgnng ans dem Untel1grnnd unter
binden odeI' zumindest ersch weren. Sie konnen dns Wachstum del' 
jungen Rlibenpflanze auch dadurch schadigen, dafi sich del' Boden znr 
ungelegensten Zeit setzt, wodurch die Ausbildung des zarten iWurzel
systems del' Rlibe gest6rt wird. Eine grlindlichere Behebung dieses 
L)belstandes ist wedel' durch schweres Anwalzen des Boden3 noch 
duroh die Verwendung von Untergrundpackern erzielbar. Auf 
schweren Boden wird man daher die Wintersturzfnrche, womoglieh 
noch im Herbst, mit einem tiefgreifenden Wlihlgerat querliber dureh
fahren mlissen, um zur Zeit del' Bestellung mit einem vollkommen 
gesetzten Boden reehnen zu konnen. 

Auf manchen Boden lam sich del' eben gesehilderte Ubelstand 
dadurch vermeid'en, dafi man die Winterfurche moglichst frlihzeitig vor
nimmt, so dafi sich del' Boden bis zum Fnihjahr auch ohne Nachhilfe 
genligend setzen kann. Auf garem, schlittigem Boden wird man jedoch 
del' spat en Tiefackerung (Oktober, November) schon deshal.b den 
Vorzug einraumen, um das Auffahren des Stallmistes auf das Feld 
noch vorher vornehmen zu konnen. 

Die Wintersturzfurche ist mittelst einer Sehleppe odeI' Egge 
halbwegs anszugleichen. Die Forderung, den Acker in "rau her 
Fl1rche" libel' Winter liegen zu lassen, wurde aufgelassen. Sie war 
von Nachteil. Wird ein libel' Winter in rauher Furche belassenes Feld 
im Frlihjahr eingeebnet und zur Saat hergerichtet, so dient dann die 
dureh den Frost geschaffene Feinerde zur Ausfiillung del' Furchen-

2* 
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tiiler (Vertiefungen), wobei del' nicht geniigend durchfrorene Boden 
"tellenweise bis an die Oberfliiche heranreicht. Eine ungleiche Ver
sorgung del' obersten Schichte del' Ackerkrume mit Wasser und das 
hierdurch verursachte ungleiche Auflaufen del' Riibensaat, sind die 
leicht feststellbaren, recht unerwiinschten Folgeerscheinungen. Es ist 
auch sehr fraglich, ob die staubfOrmige Struktur des Bodens, gezeitigt 
durch die Frostwirlmng, von V orteil ist und eine zu tief eing:reifende 
Frostwirkung, nicht auch auf die Lebewesen des Badens ungiinstigen 
Einflu.6 ausiibt. Jedenfalls la.6t shill derzeit die folgende Regel auf
stellen: 

Die rauhe Furche ist aufzulassen und durch 
e i n e "h a I b I' a u h e" Fur c h e z u e I' set zen. 

Das Feld vollkommen glatt zu streifen, ware ein Fehler. Man 
wurde hiel'mit del' Verkrustung des Bodens V orschub leisten. Da.6 
man da, wo das Tiefpflugen mit Gespannen erfoIgte, die Beetfurchen 
noch im Herbst zuziehen mu.6, da.6 ml;tn auc.h nicht versaumen solI, 
die notigen Wasserfurchen noch VOl' Winter zu ziehen, ist bekannt. 

3. Friihjahrsarbeit 
Sobald die Felder im Fruhjahr mit den Gespannen betreten 

werden konnen, sind sie auf d8!s sorgfaltigste abzl1schleppen. Del' zeit
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Abb 5. Ackerschleife "Knttrnf" der Fa. Walter & Knffer, 
Schweinfnrt 

gema.6en und sinngema
flen Durchfuhrung diesel' 
Arbeit ist die gro.6te Auf
merksamkeit und Sorgfalt 
zuzuwenden. Man ver
wendet eine breite, scharf, 
doch flach arbeitende 
Schleppe und schleppe 
nicht parallel, auch nie
mals queriiber, sondern 
stets schrag zur Pflug
furche. 

Das einwand
fl'eie Abschleppen 
del' Rubenfelder im 
Friihjahr ist eine 
u n e I' I a .6 I i c h e V 0 r

aussetzung fiir jede weitere Vorbereitung des 
Bod ens z u I' B est e II u n g del' Z u eke I' I' ii b e. 

Mit del' Schleppe wird del' Acker eingeebnet, die Krustenbildung 
verhindert, del' Wasserhaushalt des Bodens in gtiustigem Sinne be
einflu.6t, del' Kampf gegen das Unkraut rechtzeitig aufgenommen. 
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J eder Betrieb muil daher in del' Lage sein, eine genugende Anzahl 
einwandfrei arbeitender Schleppen in das Feld stellen zu konnen, da 
diese so uberaThs wichtige Friihjahrsarbeit oft nul' kurze Zeit mit 
Vorteil vorgenommen werden kann. Diese Arbeit darf auch da nicht 
versaumt werden, wo die Pflugilurche bereit,s im Winter eingescbl-eppt 
wurde. 

Gut brauchbare Schleppen werden derzeit schon in den ver
schiedensten Ausfiihrungen hergestellt. Man wahle eine Konstruktion, 
die unter den gegebenen Verhaltnilssen eine in jeder Hinsicht voll 
befriedigende Arbeit leistet. Ais Beispiel bringen wir in Abbildung 5 
die Schleppe "Kuttruf" der Maschinenfabrik Walter & Kuffer, 
Schweinfurt. 

Jede Schleppe arbeitet nUl" da tadellos, wo die Bodenoberflache 
fein und schuttig ist. 1st der Boden -dureh Schneedruck oder Regen 
mit folgenden Winden verhartet und verkrustet, so greift die Schleppe 
nieht an. In diesem Falle ist mittelst einer leichteren odeI' schwereren 

Abb. 6. Schleppe mit Eggenzinken 

Egge die Krnste vorher zu zerstoren und eine genugende Menge von 
F -einerde VOl' del' Schleppe zu schaffen. Man kann manchmal auch 
beide ArbeitsgallJge verbinden und zu diesem Zweck schwere Schlepp en 
verwenden, bei welch en del' vordersLe Balken mit Eggenzinken v-er
sehen ist (Abb. 6). So weit dies notig erscheint, wird bei wechselnder 
Arbeitsrichtung das Abschleppen ein zweites Mal wiederholt, wobei 
eventuell auch vor der zweiten Sehleppe noeh ein Eggenstrieh gege
ben wird. Dann bleibt das Feld bis zu der Bestellungsarbeit liegen. 

Keinesfalls darf man eine Walze in das Febd stellen, ehe mit der 
Sehleppe, mit der Egge, oder mit der Egge und Sehleppe, del' Acker 
vollkommen eingeebnet ist. Auf dem bereits festgewaJzten Boden kann 
eine wirksame Arbeit der Schleppe doch keinesfalls erwartet werden. 

Bei del' Bestellungsarbeit, das heiilt, der Fertigstellung des 
Landes ZUID Anbau der Rube, sind derzeit zwei grundsatzlich ver
schiedene Arten der Bodenbearbeitung ublich, und zwar: 

a) die "aIte Methode" mit weitgehender Verwendung der Walze, 
b) die "neue Methode" mit weitgehendster Aussehaltung der 

ViTalze. 
Naeh der aIten, Jahrzehnte geubten Methode ging alles Streben 

und Traehten des Rubenbauers dahin, der Rube mit allen verfiigbaren 
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mechanischen Mitteln einen "t roc ken g e f est i g ten Bod e n" 
als Standort zu bieten. Die Rube liebt einen derartigen Boden, wie uns 
die Erfahrung lehrt. Mit diesel' Art der Bodenbearbeitung wurde je
doch gleichzeitig noch ein zweiter Z,weck angestrebt. Man wollte hier
mit die KapiUarWit der Ackerkrume erh5he'll, um die Versorgung des 
ganz seicht untergebrachten Samens mit W 8!sser aus den tiefergelegenen 
feuchten Bodenschichten sicherzusteUen und ein rasches und gleich-

Abb. 7. Bodenprofile des zur Saat /ertig hergerichteten Rtibenfeldes u. zw: 
a) trockeD gefestigter Boden Dach der alten b) bei grundsiitzlicher Ausschaltnng d. Walze 

Methode. nach der neuen Methode. 

mafiiges Auflaufen del' Rubensaat, selbst bei trockenem Wetter, er
zielen. Diese Gesichtspunkte waren bestimmend ftir aile Mannahmen 
derVorbereitung des Feldes zur Saat. Mittelst Krummel', Kultivatoren 
und Exstirpatoren wurde die Ackerkrume in einen moglichst feinen 
Zustand gebracht und etwa noch vorhande'lle Hohlraume beseitigt, del' 
Boden mit den schwersten vValzen gefe3tigt und an der Oberflache 
mittelst Eggen und Walzen eine seichte Schichte feinster Erde als 
Saatbett fur den Rubensamen geschaffen. Ein Beweis daftir, dan diese 
Methode zum Ziel ftihrt und den gegebenen Verhaitni,ssen richtig 
angepafit, vorzugliche Dienste leisten kann, ist in der Tatsache zu 
sehen, dan sie J ahrzehnte hindnrch allgemein anerkannt war und 
noch heute in Verwendung steht. War der Boden nach die&er alten 
Methode saatfertig hergerichtet, so zeigt er das in Abbildung 7 a 
schema tisch dargestellte Bild. 
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In del' letzten Zeit sind jedoeh gegen diese Methode sehr be
aehtenswerte Hedenken aufgetaueht. VOl' allem wird dar auf hinge wiesen, 
dan eine wirksame Festignng troekenen Bodens selbst mit den sehwer
sten Walz'en nieht erzielbar ist, eine Tatsaehe, die nieht geleugnet 
werden kann. Aueh halt man das Heraufholen des Wassel'S aus den 
tieferen Bodensehichten mit Rtieksieht auf den Wasserhaushalt des 
Bodens, ftir nieht erwtinscht und ist del' An3ieht, dan diese alte 
Methode mit einem zu weit gehenden Aufiwand an Kosten und Kraft 
ein Ziel anstrebt, das aueh mit billigeren und einfaeheren Mitteln 
erreieht werden kann. 

1m Sinne del' neuen Methode trachtet man, den Boden schon im 
H€rbst in mogIiehst garen Zustand zu bringen und dureh ein sehr 
zeitiges grtindliehes Absehleppen del' Felder im Frtihjahr, diesen 
gtinstigen Bodenzustand zu erhalten. 1st dies gelungen und hat sieh 
del' Boden, zufolge reehtzeitiger Tiefackerung im Herbst gentigend 
gesetzt, so kann der Acker allein mit Egge und Sehleife zum Anbau 
fertig hergerichtet werden. 1st da's Field tiber Winter zu f€st geworden, 
so wird del' Boden mittelst eines Krtimmers odeI' Kultivators auf
gelockert, wobei sorgfaltigst daranf zu achten ist, dan man keinen 
fenehten Boden an die OberfHiehe hringt. Von e i n e r V e r w e n
d n n g s e h w €I I' e I' W a I zen w i I' J. g run d sat z 1 i e h a h g e
s e hen. Leiehte Walzen werden nul' ausnahmsweise als Notbehelf 
dann ins Feld gesteUt, wenn die oberste Bodenschiehte naeh del' Egge 
l;nd Sehleppe noeh schollig ist und nul' mUtelst del' Walze geni1gend 
feine Erde zur Einbettung des Saatgutes gewonnen werden kann. Del' 
\Valze hat dann stets die Egge zu folgen, wobei es zweekmanig ist, 
die Walze mit del' Saategge zu koppeln, so daE diese Arbeiten mit 
einem Arbeitsgang erledigt werden konnen. Ein naeh diesel' neuen 
:Methode zur Saat vorbereitetes Feld zeigt, wie aus del' Abbildung 7 b 
zn ersehen ist, ein anderes Gefiige. 

Da bei diesel' Methode del' Bestellungarbeit, dureh Aussehal
tung del' sehweren Walze, die Versorgung del' obersten Bodensehiehte 
mit 'Vasser nieht siehergestellt ist, so wird del' Rtibensamen wesent
lieh tiefer, auf drei bis vier Zentimeter, in den Boden gebraeht. Wir 
wollen diese wiehtige Mannahme spateI' noeh eingehender erol'terll. 

Kann diese neue Methode del' Bestellung des Rubenfeldes aueh 
nieht l'tiekhaltslos fur jeden Fall empfohlen werden, so versprieht sie 
doeh so wesentliehe V ol'teile, dan man sie nieht unbeaehtet la ssen darf. 
Den zweckentsprechendsten Weg kann uns auch bei del' Bestellungs
arbeit nul' das sorgfaltigste Studium del' gegebenen ortlichen Ver
haltnisse weisen. 
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IV. Die Diingung der Zuckerriibe 
Neben der Bodenbearbeitung ist die Diingung ganz ausschlag

gebend, fiir den Erfolg im Zuckerriiben bau. Beide Ma.Bnahmen stehen 
im innigsten Zusammenhang. Gro.Bere Diingergaben werden nur bei 
griindlicher und einwandfreier Bodenbear.beitung voU ausgeniitzt, 
wogegen anderseits eine tiefere und bessere Bodenbeal"beitung eine 
reichlichere Versorgung der vel"mehrten gelockerten Bodenmasse mit 
Nahrstoffen bedingt. Dies gilt insbesondere fUr den Zuckerriibenbau, 
der sowohl an die Bodenbearbeitung, wie an die Diingung hohe An
spriie-he stellt. 

Eine weitere Voraussetzung fUr die lohnende Diingung, ist eine 
moglichst weitgehende Vertilgung des Unkrautes, dIllS den Kultur
pflanzen ganz wesentliche Mengen an Niihrstoffen entziehen kann. 
Da die mit dem Riibenbau verbundene Hackkultur nicht allein das 
Unkraut beseitigt, vielmehr auch eine Durchlilltung des Bodens in 
sich schlie.Bt und den Wa.sserhaushalt des Bodens in giinstiger Weise 
l'egelt, so kann man von der Zuckerriibe eine bessere Ausniitzung der 
Diingung erwarten, als von den meisten sonstigen Feldpflanzen. 

Nicht iibersehen darf man, da.B auch die Niederschlagsmengen, 
die Verteilung der Niederschlage und andere klimatische Verhiiltnisse 
(trockene Win de usw.) die Wirksamkeit der Diingung in ausschlag
gebender Weise beeinflussen. Es ist daher erklarlich, da.B sich die 
Intensitatsgrenze der Diingung mit dem Klima ganz wesentlich ver
schiebt und unter ungiinstigen klimatischen Verhaltnissen niedriger 
verlauft. So ist zum Beispiel in Trookengebieten in Jahren mit sehr 
geringen Niederschlagen die Erscheinung nicht selten, da.B stiirkere 
Kunstdtlngergaben nicht nur wirkungslos bleiben, vielmehr sogar 
Erntedepressionen nach sich ziehen. 

1. Stallmist und Jauche 
Die a 1 t e G run d reg e 1, won a ch d erR ii ben b a u 0 h n e 

reichliche Versorgung des Ackerlandes mit Stall
m i s t n i c h t 1 0 h n end i s t, i s t n 0 chi n K r aft. Sie wurde 
durch die Erfahrungen im Krieg und in der Nachkriegszeit voll 
bestatigt. 

Man diingt daher die Zuckerriibe mit einer Stallmistmenge von 
etwa 300 Doppelzentner je Hektar (180 Doppelzentner je Katastl"al
joch). Wesentlich gro.Bere St.aUmistgaben sind nicht anzustreben, da sie 
von der Riibe nicht entsprechend ausgeniit-zt werden und die Bestellungs~ 
arbeit erschweren. M·an wiil"de hiermit den Boden in einen zu lockeren 
Zustand bringen, einen Zustand, den die Zuckerriibe nicht liebt und auch 
das Einreifen der Ruben in unerwiinscht-el' Weise vel'zogern, wodurch 
die Qualitiit del' Zuckel'riibe eine Einbu.Be erleiden kann. Eher kann 
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man mit einer Stallmistgabe von nur 200 Doppeizentner je Hektar 
(120 Doppeizentner je Katastraijoeh) das Ausiangen fin den, voraus
gesetzt, dafi man die f~hlenden Nahrstoffe dureh enbspreehende Mengen 
von kunstliehen Dungemittein ersetzt. 

Del' Stallmist solI sorgfaltigst gewonnen, gut verrottet, doeh 
nieht ube~if sein. Strohigen, unverrotteten Stal1mist zur Zuokerrube 
unterzubringen, ist jedenfalls ein grober Fehler. 

Del' S t a II dun g e r i s tim Her b s t, spa t est ens v 0 I' 

Win t era u fda s F e I d z u fa h l' e n, sofort auf daB sorgfaltigste 
zu breiten und ehemogliehst unterzubringen. Es gilt heute nieht als 
Fehler, den Stallmist schon auf die Stoppeln zu fahren und mit den
Helben unterzupfli.tgen, vorausgesetzt, daE hierdureh del' Stoppelsturz 
nieht in unliebsamer W e1s~ verzogert wird. leh moehte mieh diesel' 
Ansieht auf Grund meiner Erfahrungen in del' Praxis, nieht restlos 
ansehliefien. Erwi.tnseht ist es, den 8tallmist VOl' del' Tiefaekerung im 
Herbst auszufahren, da die Aufbringung auf d3JS bereits tief gepflugte 
Feld mit ein~.m erheblieh grofieren Kraftaufwand verbunden ist. Es 
ist aueh keinesfalls vortei1haft, das mit del' Winterfurehe bereits grund
lieh geloekerte Land, mit dem schwer beladenen Dungerfuhrwerk zu 
befahren. 

Del' 8 t a II m i s t sol 1 n i e h t z uti e f, d ash e i fi tau f 
'e twa 15 b i s 20 Zen tim e tel' un tel' g e b I' a e h t weI' den. Den 
Di.tnger mit del' tiefen vVinterfurehe unterzubringen, ist daher nul' 
ganz ausnahmswe~se auf Ieiehteren Boden gereehtfertigt, und vielleicht 
noeh auf jenen sehwereren Bad~n zulassig, die sieh in sehr hoher 
KuItnr befinden. 

In einem Betrieb mit starkem Znekerrubenbau ist es keine leiehte 
Aufgabe, den StalLmist reehtzeitig auf das Feld und in den Boden zu 
bringen. Diese Arbeit ist in einer knapp bemessenen Zeit durehzu
fiihren. Man benutzt daher oft die arbeitsstille Zeit VOl' del' Erute, um 
den Stallmist aus den HOfen naeh den entfernt liegenden Feldern aus
znfahren und ihn daselbst vorerst in Fe I d h auf e n (Mist bergen) 
einzulageru. 1st diesel' V organg, vom Standpunkte del' 8tallmist
konserviernng, aueh keinesfalls einwandfrei, so kann €I' doeh unter 
dem GesiehtSiwinkel del' Arbeitsverteilung voll gereehtferiigt sein. Man 
hat in diesem FaIle dafur zu sorgen, daE diese FeJdhaufen mit 8troh
hlIeksel unterlegt werden, damit keine J auehe abflieJ],t, daJ], del' 8tall
mist feueht und fest gelagert und mit Eni<e durehsehiehtet, zumindest 
abel' stark und sorgfaltig mit El1de eingedeekt wird. 

Del' auf das Feld gebraehte Stallmist ist, es kann dies nieht oft 
genug betont werden, sofort und mit graJ],ter 80rgfalt zu breiten. In 
Betrieben, die grundsatzlich nul' gehackseltes Stroh als Einstreu ver
wenden, eine MaJ],nahme, die viele Vorteile bietet, ist diese Arbeit sehr 
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erleichtert. Del' SOl' g f Ii I t i g vert e i I t eSt a II m i s tis t 
I' a 8 c h -e s ten sun tel' z ubI' i n gen. J ede Verzogerung diesel' 
Arbeit ist, insbesondere bei trockenem, windigem Wetter, mit wesent
lichen Verlusten an Stickstoff verb'llnden. 

Bei del' Stallmistdiingung und del' Beurteilung del' Diingewirkung 
d-es Stallmistes darf man nicht iibersehen, dall die Zusammensetzung 
des reifen Stalldiingers mit del' Tierart, mit del' Art del' Fiitterung 
und Einstreu und mit .del' Art del' Behandl'llng und Aufbewahnmg des 
Diingers, sahr wesentlichen Schwankungen unterworfen ist. So wird 
del' Stallmist hei starker Produktionsfiitterung wesentlich reicher an 
wertvollem Stickstoff. BeziigIieh del' Aufbewahrung des Stallmistes 
verdient del' Tiefstall die weitgehendste Beachtung, da hier del' Diinger 
unter den Tieren Iieg-en bleibt und d'llreh das Festtreten die beste 
mechanische Pflege erhl:ilt. Bringt man den StaUmist auf eine Dung
statte, so ist vorher die Sohle del' Dungstatte in einer Hohe von etwa 
20 Z-entimeter mit einem alteren, in voller Garung befindlichen Stall
mist zu bedecken. Dem Stallmist 8teht dann sogleich die natiirliche 
Kohlensaure mit ihrer stickstofferbaItenden Wirkung zur Verfiigung. 
Del' Wert des mittelst del' Edelmistbereitung im sogenannten Heillgar
verfahren gewonnenen StaHdiingers, bedarf noch einer eingehenden 
Dberpriifung. 

Die Wirkung des Stallmistes darf nicht allein d-er Diingewirkung 
der-in ihm enthaltenen Nahrstoff.e zugeschrieben werden, daher man 
die mit del' StalImisDdiingung verbundenen zahlreichen Nebenwir
knngen nieht ii'bersehen darf. Del' Stallmi,st erzeugt Warme im BOlden, 
die den waehsenden Pflanzen zugute kommt. Er steigert die was,ser
haHende Kraft des Bodens, IOlst zahlreiehe bakteriologj.sche Prozesse 
aus und entwiekeIt grolle Mengen an KobI-ensaure. 

Hochstertrage an Zuckerriibe sind nul' mittelst 
e i n e I' a I s G I' U n d d ii n gun g g e g e ben enS t a II m i s t
d ii n gun g z u e I' z i e len, d a her i m Z u c k e I' I' ii ben b a u 
a II e mit del' Pro d u k t ion, Auf b e wah I' u n gun d V e r
wen dun g des S t a II m i s t e s vel' k n ii p f ten F rag e n, die 
wei t g e hen d s t e B e a c h tun g vel' die n e n. 

Del' J a u c h e d ii n gun g zur Zuckerrube wird noch bruner 
nicht jene B-eachtung geschenkt, die sie ve1'dient, obwohl aIle dies
beziigliehen Versuche den kaum anzuzweifelnden Nachweis e1'
brachten, dall die Zuckerriibe den Stickstoff del' J auche sehr gut ver
wertet. Die Untersehatzung dieses Diingemittels mag vielleicht dar auf 
zuriickzufiihren sein, dall man bei del' Jauchediingung nul' da mit 
einem Erfolg rechnen kann, wo man eine sorgsam gewonnene und 
daher gehaltreiehe Jauehe verwendet, nieht ab-er braun gefarbtes, 
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gehaltloses Abfallwasser der Dungstatten, das die Bezeichnung J auche 
nicht verdient. Auch muE die Jauche in zweckentsprechender Weise 
verwendet werden. 

Auf allen besseren BOden kann die J auche sohon im Herbst zur 
Zuokerriibe aufgebracht werden, ohne daE man nenn{)Thswerte Stick
stoffverluste durch Auswaschen befiirehten miiEte. Bei einer Diingung 
mit Jauehe im Friihjahr, bringe man sie einige Woehen VOl' der Saat 
in das Feld ein. Auf leiehten, sandigen BOden kommt nur eine Diin
gung im Friihj ahr in Betracht. 

Die J auche muE sofort grundlich untergebracht werden. Auf 
besseren Boden geniigt zu diesem Zweek eine Untelibringung auf zehn 
bis zwolf Zentimeter mit dem Kriimmer, wogegen man durch ein Ein
eggen der J auehe die Stickstoffverluste nieht in znfriedenstellender 
Weise verhindern kann. 

Will man die Jauehe erst spater, im Verlaufe del' Vegetations
peri ode der Zuckerriibe, zur Diingung der wachsenden Pflanzen ver
wenden, so bringt man sie mit dem J auehedrill in die Reihen ein. Die 
J a u e h e d rill s (Plath) haben sich recht gut bewahrt, doeh 
ist darauf zu aehten, daE mit denselben die J auche entspreehend tie!, 
auf etwa 10 bis 15 Zentimeter und spatestens Ernde Mai odeI' anfangs 
Juni in den Boden eingebraeht wird. An eine Kopfdiingung del' 
jungen Riibe mit J auehe zu denken, ware jedenfaUs verfehlt. 

Die Jauehediingung, zweckentsprechend und zeitgemaE durch
gefiihrt, besehleunigt das Waehstum del' jungen Pflanzen und wirkt 
gleiehzeitig auEerordentlieh giinstig auf die Blattentwieklung del' 
Zuekerriibe. Sie setzt vol'aus, daE man del' Gewinnung gehaltl'eieher 
Janehe und ihl'er Aufbewahl'ung die groEte Beaehtung zuwendet. Gute 
J auehe solI 0·5 bis 1-0 Prozent Stickstoff enthalten, wobei del' Stiek
stoff zu etwa 90 Prozent als kohlensanres Ammoniak in der J auche 
enthalten ist. 

2. Griindiingung 
Die Griin-diingung wil'd von del' Zuekerriibe 

::i e h l' gut a u s g -e n ii t. z t, k ann jed 0 e h el i eSt a 11m i s t
el ii n gun g n i e h t v 0 11 e l' set zen. rhr £alIt im Zuekerriibenbau 
da eine bedeutsamere Rolle zu, wo es Idem Betl'ieb an geniigenden 
Stallmistmengen fehIt. Man wird in diesem FaIle neben der Griin
eliingung mit geringeren Stallmistmengen das Auslangen finden. 

Die Gl'iindiingung zur Zuekerriibe kann als Untersaat odeI' als 
Stoppelsaat in Betraeht kommen. Gl'iindiingungspflanzen auf zuoker
rubenfahigem Boden als Hauptfrucht -zu bauen, ist keinesfalls lohnend. 
Fur eine Un t -e I' s a at kommen in Betl'aeht die Kleearten, wie zum 
Bf'ispiel der Gelbklee (Medicago lupulina), der WeiEklee (Trifolium 
l'epens), del' Bokhal'aklee (Melilotus albus), del' Schwedenklee (Tri-
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folium hybridum) und Gemenge dieser Kleearten. Seltener verwendet 
man Senf (Brassica nigra), Raps (Brassica napus) und RUbsen 
(Brassica annua) als Untersaat, da sie keinen Stickstoff sammeln. 
Die AUO'lsaatkosten dieser Pflanzen sind jedoch geringere und kann, 
da und dort, auch diese Art der GrUndiingung a.ls humusbildende 
Masse und Kohlensaurequelle gute Dienste leisten. Ais S top p e I
s a a t werden Gemenge von Pferdebohnen, Felderbsen, Peluschken, 
Wioken, auch Lupinen nach kberntung der Vorfrucht, moglichst rasch 
angebaut. Das geringste Versaumnis an Zeit gefahrdet den Erfolg. Da 
die Zuckerriibe bauenden Betriebe in dieser Zeit mit den Arbeiten 

Abb. 8. Grubberscheibenegge mit Savorrichtung der Fa. J. Kemna, Breslau 

der Ernte, Einfuhr und Stoppelsturz an und £tir sich stark Uberlastet 
sind, so wird man an eine Griindiingung in Form ,del' Stoppelsaat nur 
da denken, wo sie einen sicheren Erfolg verspricht. 

Durch eine gleichzeitige Durchftihrung del' Bodenbearbeitung 
und Einsaat in einem Arbeitsgang, lam sich da, wo Stoppelsaat in 
groUer Ausdehnnng alljahrlich in Frage kommt, diese Arbeit wesent
lich verbilligen und beschleunigen. 

GroUe Vorsicht ist bei jedt'r GriindUngung in Trockengebieten 
geboten, da die GrUndUngung dem Boden betrachtliche Mengen an 
vVas'ser entzieht. Es sind dann im ariden Klima, selbst nach anschei
nend vorziiglich gelungenen Griindiingungen, nicht selten Ernte
depressionen zu verzeichnen, eine Erscheinung, die man in Ungarn 
sehr oft beobachten kann. Nach den Versuchen von Schurig war der 
'Wassergehalt des Bodens vom 15. August bioS Herbst gesunken : 

1. bei geschaUen Stoppeln von 14·84 % auf 14·56 % (- 0·28 %) 
2. bei belassenen Stoppeln 14·43 % " 9·38 % ( - 5·05 %) 
3. bei Stoppelsaat 14·28 % 6·72 % (- 7·56 %) 
4. Inkarnatklee 14·39 % 6·74 % (-- 7·65 %) 
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Dureh die Grlindlingung ist somit mehr als die Halfte des im Boden 
yorhandenen Wasservorrates aufgebraueht worden. 

Die Grlindlingung ist VOl' Winter seieht, das hellit auf et.wa 
15 Zentimeter Tiefe mit dem Pflug unterzubringen. 

Ein unglinstiger EinfluE der Grlindlingung auf den Zucker
gehalt der Rlibe ist nicht zu beflirchten. 

3. Mineraldtingung 
Aus den unzahligen Versuchen, die bezliglich der Dlingung der 

Zuekerrlibe vorgenommen wurden, geht ganz unzweideutig her
VOl', daE Hoc h s t ern ten mit rei n e r Min era 1 d li n.g u n g 
n i e h t e r z i e 1 bar sind. 1m Zuckerrubenbau ist daher die Kunst
dlingung, mit seltenen Ausnahmen, nur als eine aufierst wirksame 
und zumeist unentbehrliche Erganzung del' Stallmistdlingung anzu
sehen. Es kommt hierbei die Beidlingung von Stickstoff, Phosphor
saure, Kali und Kalk in Betraeht. 

Die Hohe und die Zusammensetzung der Kunstdlingergabe, die 
zur Sicherstellung des Ernteertrages der Zuekerrlibe gegeben werden 
mufi, wechselt innerhalb sehr weiter Grenzen. Es ist hierbei mit
bestimmend das Klima, die Beschaffenheit des Bodens, die Frueht
folge, die Menge und Glite des verwendeten Stalldlingers und nieht 
zuletzt aueh der Preis del' Kunstdlingemittel, gemessen an dem Preis 
der Zuekerriibe und dem Wert del' Nebenprodukte des Zucker
rlibenbaues. 

Der einwandfreien Feststellung der zweckentsprechendsten 
Kunstdlingergaben stellen sich in der Praxis grofie Schwierigkeiten 
entgegen. Es stand dem praktiseh tatigen Landwirt, wonte er nicht 
rein geflihlsmaEig vorgehen, doch nur der F e 1 d v e r s u c h zur 
Feststellung des Dlingerbedlirfnisses seiner Boden zur Verfligung. 
Derartige Fe1dversuche erfordern jedoch nicht nul" einen sehr bedeu
tenden Aufwand an Arbeit, die grofite Sorgfalt bei del' Anlage und 
Durchflihrung, sie mlissen auch in zahlreicher Wiederho1ung, in ver
schiedensten Variationen und steta wechse1nder Verteilung, viele 
Jahre hindurch fortgesetzt werden, um uns einen Einblick in das 
Dlingerbedlirfnis unserer BOden zu ermoglichen. Wir haben nunmehr 
auf diesem Gebiete einen beachtenswerten Fortschritt zu verzeichnen, 
del' uns nach Mit s c her 1 i c h die bessere Auswertung exakter 
Diingungsversuche ermoglicht. Inwieweit wir der Losung diesel' 
wichtigen Frage, durch die naeh Mitscherlieh vorgenommene Auf
rechnung der Dlingerversuche n1i.hergerlickt sind, wird uns die Zu
kunft 1ehren. 

Das Bestreben, das Dlingerbedlirfnis del' BOden in moglichst 
einfaeher Weise zu bestimmen,. brachte uns neue, diesem Zweck 
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dienende Methoden, nnd zwar das V e r f a h r e n von Mit s e h e r
lie h, das mit Hilfe des Gefa£versuehes ermittelt, welehe anfnehm
baren Nahrstoffe den Pflanzen pro Flaeheneinheit zur Verftigung 
stehen und welche Mengen an Stickstoff, Phosphorsaure und Kali 
dem Boden zuzuftihren sind, und das Vel' f a h r en von N e u -
b au e r, das im Wege del' Keimpflanzenmethode Aufschhill tiber das 
Dtingerbedtirfnis del' BOden an Phosphor,saure und Kali geben soIl. 
La£t sich gegen diese Verfahren auch manehe begrtindete Einwendung 
erheben und ist von denselben eine restlos befriedigende Losllng 
dieser so tiberaus wichtigen Fragen auch kaum zu erwarten, so 
dtirften sie uns bei der Bemessung del' Dtingergabe, doch oft reeht 
wertvolle Hilfsdienste lei-sten. Wenn sie uns nur manchen ganz zweck
losen Dtingungsversuch ersparen, eine Aufgabe, die sie gewiE losen 
konnen, so ware hiermit schon viel gewonnen. 

Einen weiteren, sehr beachtenswerten Fortsehritt brachte nns die 
Erkenntnis der Bedeutung del' Bod e n I' e a k t ion fill' den Zncker
rtibenbau. Del' Sauregrad des Bodens wird mittelst elektrometrischen 
oder kalorimetrischen Methoden bestimmt und findet ihren Ausdruck 
in den sogenannten pH-Zahlen. Boden mit tiber 7·4 pH sind alkalisch, 
BOden von 7'4 bis 6'5 pH neutral und steigt dann mit sinkender 
pH-Zahl die Bodenaziditat, so dan ein Boden von 5·2 bis 4'6 pH als 
sauer, ein Boden unter 4·0 pH schon als sehr stark sauer, bezeichnet 
werden mu£. 

Die Zuckerrtibe verlangt eine neutrale bis 
sehwach alkalische Bodenreaktion und ist das 
Optimum des Wachstum,s bei einer Bodenreaktion 
von 7·0 b i s 7·5 pH gel e gen. 

Durch die Wahl entspreehender physiologiseh sauerer odeI' alka
liseher Dtingemittel, kann die Bodenreaktion in gtinstigem Sinne be
einflu£t werden. Sauer sind die Ammoniaksalze (sehwefelsaueres 
Ammoniak, chlorsaueres Ammoniak) und mit einer gewissen Ein
schrankung die Kalisalz·e. Alkalisch sind del' Kalksalpeter, Kalkstiek
stoff, Natronsalpeter, das Thomasmehl und aIle Kalkdtingemittel, so
wie das Superphosphat, das zwar chemisch sauer, doch physiologiseh 
alkalisch ist. 

Beaehtung verdient auch der Umstand, dan unsere BOden del' 
Veranderung des Reaktionszustandes einen wechselnden vViderstand 
entgegensetzen. Man wird in Zukunft anch dieses "Pufferungs
vermogen" del' Boden nicht unberticksichtigt lassen dtiden, bei dem 
Bestreben, die Bodenreaktion den BedUrfnissen del' ZnckerrUbe an
zupassen. 

Bei del' Mineraldtingung ist die Zeit und Art del' Verwendung 
del' Dtingemittel von ausschlaggebender Bedeutung. Diese Fragen 
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sollen getrennt fiir die einzelnen Kunstdiingemittel erortert werden. 
Ganz allgemein sei hier nul' angedeutet, da.G bei del' Verwendung aller 
Minel'aldiinger grundsatzlieh eine mogliehst weitgehende g 1 e i c h
m a.G i g eVe r t e i 1 u n g anzustl'eben ist. Mit guten Diingerstreu
masehinen wird dieses Ziel stets leiehtel' Zll erreiehen sein, als mit del' 
Hand. Wo die Erzielung einer gleiehma.Gigen Verteilung durch das 
geringe Quantum des auszustreuenden Kunstdiingers erschwert wird, 
sind den Kunstdiingemitteln VOl' dem Ausstreuen entspreehende 
Mengen trockenen, feinen Sandes beizumengen. 

Will man mit del' Kunstdiingergabe VOl' aHem das Wachstum del' 
jnngen Riibenpflanzehen befordern, so darf del' Diinger nicht zu tief 

Abb. 9. Kombinierte Rubenanbaumaschine mit Kunstdunger"treuer der Fa. Melichar 

untergebl'acht werden . .Gin mogliehst seiehtes Unterbringen ist aueh 
bei allen wasserlosliehen Nahrstoifen geboten, die dureh den Boden 
nieht gebunden werden. Will man mittelst del' Mineraldiingung die 
Ztlckerl'iibe in ihl'em spateren vVaehstumstadillm nnterstiitzen, 'so 
miissen jene Nahrstoffverbindungen, die nieht an und flir sieh den 
tieferen Bodenschiehten zustreben, auch tiefer untergebracht werden. 
Das Wul'zelsystem del' Zuekerriibe entwickelt sieh in jenen Boden
sehiehten besonders stark, in welehen es die gro.Gte Menge leicht auf
nehmbarer Nahrstoffe findet. Es ist erwiinseht, wenn dieses Wurzel
system die gesamte Aekerkl'ume mogliehst gleiehma.Gig durehdringt. 

In manehen Landern und Gegenden (U ngarn, Slowakei, Siid
ru.Gland nsw.) wird mittelst k 0 m bin i e l' ten Dr i 11- un d 
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D ti n gel' s t r e urn a s chi n e n del' Samen und kleinere Kunst
dtingerquantitiUen, zwar getrennt, doch gleichzeitig in die Reihe unter
gebracht( siehe Abb. 9). Das Verfahren ist dem Gedankengang ent
sprungen, del' jill1gen Pflanze die Aufnahme del' notigen Nahrstoffe 
moglichst zu erleichtern, urn sie raschestens tiber das kritische Sta
dium hinauszubringen. Die gtinstigen Berichte, die tiber dieses Ver
fahren vorliegen, dtirften als Beweis dafUr gentigen, dal1 dieser Art del' 
Riibendtingung trotz der ihr entgegenstehenden Bedenken, nicht jede 
Berechtigung abgesprochen werden darf. Sie kann Vorteile zeitigen, wo 
das verwendete Kunstdtingerquantum breitwtirfig gestreut nicht gentigt, 
urn das freudige Gedeihen del' jungen Rtibe fUr aIle FaIle sicherzu
steIlen, die Verwendung starke reI' Kunstdtingergaben jedoch nicht 
lohnt, da bei Eintritt warmeren Wetters der im Boden befindliche 
StaIlmist und del' Boden selbst den wachsenden Rtiben gentigende 
Mengen Nahrstoffe zur VerfUgung stellt. Es darf jedoch nicht tiberse
hen werden, dal1 eine derartige Reihendtingung durch eine zu hohe 
Konzentration del' DtingesalzlOsung die jungen Wurzeln del' Zucker
rtibeschadigen und auch eine unerwUnschte Entwicklung des Wurzel
systems del' jungen Ptlanze verursachen kann. Es erscheint daher auch 
erklarlich, dal1 in jenen Gebieten, in wclchen die Kultur der Zucker
rtibe bereits eine hohe Stufe erreichte, diese Art del' Reihendtingung 
kaum zu finden ist. 

Nicht unerwahnt soIl an diesel' Stelle das seiner zeit vielum
strittene K and i ere n del' R ti ben sam e n mit Kunstdtingemitteln, 
insbesondere mit Superphosphat bleiben. Diese Samendtingung, die 
den Zweck verfolgte, die jungen keimenden Pflanzen mit den notigen 
Pflanzennahrstoffen zu versorgen, sie zu kraftigen und zu einer 
rascheren Entwicklung anzuspornen, zeitigte in del' Praxis nicht den 
erwarteten Erfolg. Sie ist tiberfltissig, da del' Rtibensamenkn1tuel die 
Reservestoffe enth1nt, die die keimende Pflanze benotigt. 

Die S tim u 1 a t ion s vel'S u c h e im Sinne Pop 0 f f s zeitigten 
bei Rtibensamen bisher auch keine positiven Ergebnisse. 

a) Stickstoff 

Die Zuckerrtibe benotigt zu ihrer Entwicklung 
reichliche Stickstoffmengen und lohnteine den 
Vel' hal t n iss en I' i c h t i g a n g epa 11 t eSt i c k s t 0 f f d ti n
gun g. Zu einem wesentlichen Teil wird das Stickstoffbedtirfnis del' 
Zuckerrtibe durch die Stallmistdtingung und Grtindtingung gedeckt. 
Del' noch fehlende Stickstoff ist dem Boden bzw den Pflanzen in 
Form von stickstoffhaltigem Handelsdtinger (Kunstdtinger) zuzu
ftihren. Es kommen hierbei derzeit hauptsachlich folgende Stickstoff
dtinger in Betracht: 
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Nat ron s a I pet e r, und zwar Chilesalpeter mit 15'5 Prozent 
Stickstoff. Ktinstlicher Natronsalpeter mit 16 Prozent Stickstoff. 

K a I k s a I pet e r, und zwar deutscher Kalksalpeter mit 15'5 
Prozent Stickstoff. Norgesalpeter mit etwa 13 Prozent Stickstoff. 

S c h w e f e I s a u ere sAm m 0 n i a k mit 20 bis 21 Prozent 
Stickstoff. 

Leu n a s a I pet e r ,Ammonsulfatsalpeter) mit 26 Prozent 
Stick!stoff (davon drei Viertel als Ammoniakstickstoff und ein Viertel 
als Salpeterstickstoff). 

K a I i a m m 0 n s a I pet e r mit 16 Prozent Stickstoff und 
25 Prozent Kali. Der Stickstoff ist in diesem Dtingemittel zur Halfte 
in Form von Sal peter, zur Halfte in Form von Ammoniaksalz ent
halten. 

K a I k s tic k s t 0 f f mit 15 bis 20 Prozent Stickstoff und 55 bis 
60 Prozent Kalk. Der Stick-stoff ist in Form von K a I z i u m
z y a n amid enthalten. 

Daneben kommen seHener in Betracht das s a I z ,s a u r e 
.A m m 0 n i a k, die Volldtinger der J. G. Farbenindustrie Nit I' 0-

P h 0 s k a I und II und einige andere stickstoffhaltige Handelsdtinger. 
Bei del' Wah Ide r S tic k s t 0 f f d ti n gem itt e I ist zu 

berticksichtigen, da.6 die Zuckerrtibe im allgemeinen den Salpeterstick
stoff am besten ausntitzt. Der Wi r k u n g s w e r t betragt etwa: 

Salpeterstickstoff 100, 
Ammoniakstickstoff 80 bis 90, 
Kalkstickstoff 70 bis 80, 

doch ist diesel' Wirkungswert keine feststehende Grolle. Er 
wechselt insbesondere mit dem Zeitpunkt del' Dtingung, mit dem 
Boden, mit dem VerI auf der Witterung und mit anderen Faktoren. 
J edenfalls dtirfte es sich empfehlen, einen betriichtlichen Teil des 
Stick!stoffes, den Zuckerrtiben in Form des sofort aufnehmbaren 
Salpeters zu geben. Da, wo gro.6ere Stickstoffgaben in Aussicht ge
nommen werden, kann es zweckentsprechend Isein, neben Salpeter auch 
Ammoniaksalze bzw. Kalkstick-stoff zu verwenden. Bei del' Wahl 
del' Diingemittel dad auch ihr Preis loco Hof b~. ab Feld nicht 
unberticksichtigt bleiben. 

Die B em e s -8 u n g d e r S tic k s t 0 if gab e bietet besondere 
Schwierigkeiten. Sie hat sich in erster Reihe nach der Versorgung 
der Zuckerrtibe mit Stallmist oder Grtindtinger zu richten, ist jedoch 
noch von einer gro.6en Reihe anderer Faktoren abhangig. So lafit sich 
keine ftir die Praxis brauchbare Schablone aufstellen. Um einen 
Anhaltspunkt zu bieten, bringen wir die flir Mitteldeutschland ge
dachten Zahlen von S c h n e ide win d., nach welchen man im allge
mcinen mit folgender Dtingung rechnen mull: 

Sed 1m a yr. Zuckerrilbenball 3 
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Zuckerrube in Stalldunger oder Grundungung: drei bis vier 
Doppeizentner Salpeter je Hektar. 

Zuckerrube in reiner Mineraldungung: funf bis sechs DoppeI
zentner Sal peter je Hektar, wobei ein Teil des Salpeters durch ent
sprechende Mengen von Ammoniaksalz oder Kalkstickstoff ersetzt 
werden kann. 

In Gegerulen, in walchen die Ertrage der Zuckerrube groEen 
Schwankungen unterworfen sind (Trockengebiete), in Landern mit 
relativ niedrigen Zuckerriibenpreisen, auf Feidern, auf weichen volle 
Rubenernten nicht zu erwarten sind, muE die Stickstoffgabe oft wesent
lich niedriger bemessen werden, um noch Iohn.end zu sein. 

Die Z e i t de rAn wen dun g der Stickstoffdunger ist derart 
zu wahlen, daE der jungen Rubenpflanze geniigende Mengen leicht 
aufnehmbaren Stickstoffes zur Verfiigung stehen. Verwendet man 
nur Salpeterstickstoff (Natronsalpeter, Kalksalpeter), so wird ein 
Teil desselben unmittelbar vor der BesteHung und der Rest als Kopf
dungung zu geben gein. Leunasalpeter wird am zweckma.Bigsten zur 
Saat gegeben. Schwefelsaueres Ammoniak solI womoglich vier Wochen 
VOl' der Bestellung, spatestens aber zur Bestellung untergebracht 
werden. Der Kalkstickstoff ben/:itigt noch langere Zeit, bis er der Rube 
in aufnehmbarer Form zur Verfugung steht, ist daher moglichst fruh
zeitig auf das Feld und gut einzubringen. Auf schwereren BOden ist 
es kein Fehler, wenn man den Kalkstickstoff oder anch das schwefel
sauere Ammoniak schon im Herbst in den Boden bringt. 

Zur K 0 P f dun gun g der Zuckerrube sollen im allgemeinen 
nul' die Knnstdunger verwendet werden, die den Stickstoff als fertige 
Pflanzennahrung erhalten (Natronsalpeter, Kalksalpeter, Kali
ammonsalpeter). Die Kopfdungung ist stets rechtzeitig zu geben nnd 
soH die letzte Gabe anfangs Juni, keinesfaHs aber nach dem 15. Juni 
erfolgen. 

b) Phosphorsaure 

Die Z u eke r I' U b est e 11 tau c han die P h 0 s P h 0 r
s a u red u n gun g h 0 h e A n.s p rue h e_ Insbesondere hat man 
dafur zu sorgen, daE der Rube in ihrer ersten Jugend genugende 
Mengen leicht aufnehmbarer Phosphorsaure zur Verfiigung stehen. 
Obwohl man mit der Stallmistdungung dem Boden recht betrachtliche 
Mengen an Phosphorsaure zufiihrt, so wird zur Sicherung einer vollen 
Rubenernte doch stets auch eine kleinere oder groEere Gabe phosphor
saurehaltiger Handelsdunger zu geben sein. 

Es kommen hierbei foigende Kunstdungemittel in Betracht: 
Sup e r p h 0 s p hat mit wechselndem Gehalt an wasserlos

lieher Phosphorsaure, der bei den hochprozentigen Superphosphaten 
16 bis 20 Prozent, im Durchschnitt annahernd 18 Prozent betragt. 
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Am m 0 n i a k sup e r ph 0 S P hat, ein Mischdtinger, der ein 
Gemisch von Superphosphat und schwefelsaurem Ammoniak darsteIIt. 

D 0 p pel - Sup e r p h 0 s p hat mit etwa 40 Prozent wasser
IOslicher Phosphorsaure und flinf Prozent unloslicher Phosphor
saure. 

Die a lei u III p h 0 s p hat (Prazipitat) mit etwa 35 Prozent 
zit~atIoslicher Phosphorsallre, die nahezu die gleiche Wirkllng zeigt, 
wie die wasserlOsliche 'Phosphorsaure der Superphosphate. 

Tho mas m e h I mit einem sehr wechselnden Gehalt an 
Phosphorsaure, zumeist mit 12 bis 20 Prozent, im groBen Dllrch
schnHt etwa 16 Prozent zitronensiiurelOslicher Phosphorsaure und 
nicht unerhebliche Mengen von gut wirksamen Kalk. Es eignet sich 
gut zur Vorratsdtingung. 

R hen ani a p h 0 s P hat mit dllrchschnittlich' etwa 27 Prozent 
zitratIosIicher Phosphorsallre. Daneben enthaIt es noch 20 bis 30 
Prozent an basischem Kalk und drei bis vier Prozent Kali. beide von 
guter Wirkung. 

Bei der Wah Ide r P h 0 s P h 0 r s a u red ti n g -e mit tel 
wird im Zuckerrtibenbau im aIIgemeinen der wasserli:isIichen 
Phosphorsaure der Superphosphate der Vorzug einzuraumen sein. 
Es gilt dies vor aIIem da, wo das Jugendwachstum der Rtibe unter
st titzt werden soIl. Woes sich mehr urn die Dtingung des Bodens 
handelt. leistet die zitratIosliche Phosphorsanre des Rhenania
phosphates die gleichen Dienste. Das Thomasmehl eignet sich als Vor
ratsdtingung. insbesondere auf kalkarmen, leichteren lInd saueren 
Boden. Yom Standpunkte des Zuckerrtibenbaues wiro. man den 
vVirkungswert der zitronensaurelOslichen Phosphorsaure des Thomas
mehles mit kaum mehr als 70 Prozent der wasserlOsIichen Phosphor
saure einschatzen dUrfen. 

Die Bern e s sun g d e r P h 0 s p h 0 r s a u reg abe zur 
Zllckerrtibe soIl nicht alIzu knapp erfolgen. damit die junge Rtibe 
keinesfaIIs Mangel an diesem Nahrstoff leide. Durch eine ent
sprechende Phosphorsanregabe soIl auch die volle Ausntitzung des 
teneren Stickstoffes flir jeden Fall sichergestellt werden. Man kann 
zur Zuckerrtibe auch deshalb reichlicher mit Phosphorsaure dtingen, 
da man sich hiermit die Versorgung der Nachfrucht mit diesem Nahr
stoff erspart. S c h n e ide win d halt im allgemeinen folgende 
Dtingergabe flir angemessen: 

Zuckerrtibe in StaI1dtinger: 30 Kilogramm Phosphorsaure je 
Hektar, -das heiEt annahernd zwei Doppelzentner Superphosphat. 

Zuckerrtibe in reiner Mineraldtingung oder Grundtingung: 
(l0 Kilogramm Phosphorsaure je Hektar, das heiEt drei bis vier Doppel
zentner Superphosphat. 
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W 0 der Phosphorsauregehalt naeh Neubauer oder Mitseherlieh 
festgestellt wurde, gewinnt man mit diesen Analysen wertvolle 
AnhaItspunkte fUr die Hohe der Phosphorsauregabe. (Nach Roe mer 
brauehen BOden, die mehr als aeht Milligramm P,O& naeh N e u
b a u e r besitzen, neben Stallmist gewi.B keine weitere Phosphorsii.ure
dungung.) 

Die Phosphorsauredungung zur Zuekerrube wird bei Verwen
dung von Superphosphat oder Rhenaniaphosphat unmittelbar zur 
Bestellung gegeben. Man bringt den Ounger mit der Egge oder dem 
Krummer seieht unter. Es ist erwunseht, da.B die jungen Ruben
pflanzehen in der obersten Bodensehiehte genugende Mengen leieht 
aufnehmbarer Phosphorsaure vorfinden, daher es nieht zweekent
spreehend ist, die Dungung schon lii.ngere Zeit vor dem Anbau vor
zunehmen. Nur das Thomasmehl wird schon im Herbst aufzubringen 
und mit dem Boden innig Zll vermengen sein, doch hat man dann 
au.Berdem eine sehwachere Gabe an wasserloslieher Phosphorsaure 
bei der Bestellung zugeben. Eine Kopfdungung der Zuckerrtibe mit 
Superphosphat (oder anderen phosphorsaurehaltigen Kunstdunge
mitteln) kOqlmt nieht oder doch nur ,ganz ausnahmsweise in Frage. 

c) K a I i 

Die Zuekerrtibe' benotigt zu ihrer Emahrung reeht bedeutende 
Mengen an Kali, ntitzt jedoch mit ihrem entwickelten Wurzelsystem 
das Kali des Bodens und des' Stalldungers sehr gut aus. Mit einer 
Stallmistdungung von 300 Doppelzentner je Hektar werden dem 
Boden etwa 200' Kilogramm Kali zugefUhrt. Auf den meist kaliarmen 
BOden Deutsehlands kann sieh trotzdem, selbst neben der Stallmist
dungung, die Zufuhr von Kali 'lohnen. 

Ais Kalidungungssalze kommen im Zuckerrubenbau hauptsach-
lieh in Betracht: 

K a i nit mit 13 Prozent Kali. 
K a lid u n g e s a I z mit 40 Prozent Kali. 
Das Chlorkalium (50 bis 60 Prozent Kali) und das schwefel

saure Kali (48 bis 51 Prozent Kali) kommen seltener in Frage. Auf 
Boden, die zur Verkrustung neigen, wird das hochprozentige Dungc
salz dem Kainit vorgezogen. 

Die H 0 h e d e r K a lid u n gun gist dem Dungerbediirfnis des 
Bodens anzupassen und daher eine sehr weehselnde. S e h n e i d c
win d erachtet folgende Gaben als ausreiehend: 

Zuekerrube in StaUdiinger: Null bis zwei Doppelzentner 
vierzigprozentiges Kalisalz (oder Null bis vier Doppelzentner Kainit) 
jc Hektar. 
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Zuckerriibe in reiner Mineraldiingung oder Griindiingung: drei 
Doppelzentner vierzigprozentiges Kalisalz (oder sechs bis acht Doppel
zentner Kainit) je Hektar. 

Nach Roe mer ist es jedoch zweckentsprechender, die Kali
diingung auf Grund der Mitscherlich- odeI' Neubauer-Analysen zu 
bemessen. 

Die Kalisalze sollen womoglich schon im Herbst auf das Feld 
gebracht werden, insbesondere wenn . Kainit odeI' grofiere Gaben hoch
proz~mtiger Kalisalze gegeben werden. 1m Friihjahr ist die Kali
diingung vier bis seehs' W ochen vor del' Bestellung der Zuckerriibe 
vorzunehmen. Das Kalisalz wird mit dem Kriimmer, im Herbst ftllch 
mit dem Pflug untergebracht. 

d) K a I k 

Der Bedarf der Zuckerriibe an Kalk als Nahrstoff ist kein sehr 
hoher. Boden auf welchen die kalkbediirftigen Leguminosen, insbe
sondere Klee odeI' die in dieser Hinsicht sehr ansprllchsvolle Luzerne 
gedeihen, decken auch den Kalkbedarf der Riibe. Eine Kalkdiingung 
kann jedoch 'die Wirksamkeitder iibrigen Diingemittel erhohen und 
die gesunde Entwicklung der Zuckerriibe begiinstigen. 

Ein~ ungiinstige p h y s i k a lis c h e Beschaffenheit sch werer, 
zaher Boden lam sich durch eine Kalkdiingung wesentlich verbessern. 
Eine c hem i s c he Verbesserung ist durch eine Kalkzufuhr auf allen 
BOden erzielbar, die eine saure Beschaffenheit aufweisen. Der Kalk 
neutralisiert die schadliche Bodensaure und erzeugt die von der 
Zuckerriibe bevorzugte neutrale bis schwach alkalische Bodenreak
tion. Der Einflnfi des Kaikes in b a k i e rio log i s c her Beziehung 
tritt in einer rascheren Zersetzung der Humusstoffe und organischen 
I:lubstanzen (Stalldiinger) in Erscheinung. Die Salpeterbildung wird 
durch eine Kalkdiingung gefOrdert, die Wirkung des schwefelsauren 
Ammoniak auf sauer reagierenden BOden sichergestellt. 

Als Kalkdiingemittel stehen zur VerfUgung: 

K 0 hI c n s a u reI' K a I k (CaCO.), del' in Form vOn Satura
tionsschlamm (Scheideschlamm der Zuckerfabriken), Kalksteinmehl 
und Mergel del' Kalkdiingung dient Hnd 

.A t z k a I k (CaO) , del' als Stiickkalk oder gemahlener Stiick
kalk verwendet wird. 

Fiir leichte BOden kommt im allgemeinen nur del' kohlensaure 
Kalk als Diingemittel in Betl'acht, wogegen sich fUr schwel'e Boden 
der Stiickkalk gut eignet. 

Der kohlensaul'e Kalk kann jederzeit auf das Feld gebracht 
werden. Der Scheideschlamm ist - falls man ihn zur Zuckerriibe auf
bringen will - schon im Herbst allszustreuen, so daB durch die 
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weitere Bearbeitung des Feldes eine mo~lichst weitgehende Verteilung 
desselben erzielt werd!!n kann. Bei der V ~rwendqng von Atzkalk ist 
grollte V orsicht geboten. Der Stuckkalk mull vorerst gelOscht werden. 
Das Streuen uod Unterbringen solI in trockenem, pulverformigen 
Zustand im Herbst, womoglich bald nach dem Stoppelsturz, erfolgen. 
Da die Zuckerrube gegen frische Atzkalkdiingung sehr empfindlich 
ist, so vermeide man sie im Friihj~hr. 

Die Hohe der Kalkdiingung ist dem Boden unter 
B e r ii c k sic h t i gun g d e r Bod e n rea k t ion a n z u pas sen. 
Auf leichteren und trockenen BOden ist die Kalkgabe vorsichtig und 
keinesfalls zu hoch zu bemessen. Grol1ere Kalkgaben komme~ auf 
schweren BOden in Frage, wo mit der Kalkdiiogung gleichzeitig eine 
Verbesserung der mechanischen Beschaffenheit des Bodens angestrebt 
wird. 

v. Die Aussaat der Zuckerriibe 
E i ned eng e g e ben e n V e r h a I t n iss e n e i 0 wan d

f rei a n g epa 11 t e B est e 11 u n g d e r S a a tis t fur den E r
f 0 I g des Z u c k err u ben b a u e s von g a n z a u s s chi a g
g e ben d e r Bed e u tun g. Der Zeitpunkt und die Art uod Weise 
del' AUEsaat ist in erster Reihe mitbestimmend flir die Entwicklung 
der jungen Riibenpfllinzchen und flir das weitere Wachstum del' 
Zuckerriibe. Die Menge und Giite der Zuckerrubenernte wird durch 
die mit der Aussaat verbnndenen Mal1nahmen ganz wesentlich 
beeinflul1t. 

Die Bestellung der Zuckerrube und aHe hiermit verkniipften 
Fragen verdienen daher die weitgehendste nnd vollste Beachtung 
seitens der Zuckerriibe bauenden Landwirte. Auch flir dieses Gebiet 
des Zuckerriibenbaues lassen sich keine feststehenden, allgemein 
giiltigen Vorschriften und Rezepte geben. AIle flir die Aussaat auf
gestellten Regeln durfen nur als Richtlinien angesehen werden, die 
den gegebenen ortlichen VerhiUtnissen sorgsamst anzupassen sind, 
falls sie ihren Zweck voll erffillen sollen. Nur eine scharfe Beobach
tung der im eigenen Betrieb erzielten Erfolge und Mil1erfolge, ein 
vorurteilsloses, doch vorsichtiges Anpassen an die auf diesem Gebiete 
erzielten Fortschritte, konnen uns die richtigen Wege weisen. 

Die mit der Aussaat der Zuckerrube verkniipften Mal1nahmen 
werden derzeit in ganz ausschlaggebender Weise durch das Be
streben beeinfluJlt, den mit dem Zuckerrubenbau verbundenen, so 
bedeutenden Aufwand an menschlicher Arbeitskraft moglichst weit
geb-end herabzudriicken. Die erhohten Lohnforderungen und die 
Schwierigk~t der reehtzeHigen Bereitstellung der notigen Arbeits
krafte Ilil1t es begreiflich erscheinen, dal1 man heute manche alta 
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erprobte Regel der Aussaat von einem neuen Gesichtspunkte betrachtet 
und daE man versucht, neue Wege zu finden, die zu einer Entlastung 
des Lohnkontos flihren. 

Man dar f a u c h n i e h tUb e r s e hen, d a E die Art d e r 
Bod e n b ear b e i tun g, die B est e 11 u n g des F e 1 des z u r 
S a a t, die A u s s a a tun d die P fie g e de r S a a tim inn i g
s ten Z usa m men han g s t e hen. Man darf diesen Zusammen
hang nicht unbeachtet lassen, wenn man die eine oder andere MaE
nahme der Kultur der Zuckerrube kritisch beurteilt. Will man zum 
Beispiel den Samen tief unterbringen, so muE schon die Vorbereitung 
des Feldes zur Saat in einer anderen Weise erfolgen und ware diese 
MaEnahme vollkommen verfehlt, wenn sie nieht durch einp, zweck
cntsprechende Bearb~tung des bestellten Feldes mit der Egge er
ganzt wUrde. 

DaE die zwerkmafiigste Methode der Aussaat auch mit dem 
Boden, dem Klima, den Niedersehlagsverhiiltnissen und mit der Betriebs
groEI:' wesentlichen Anderungen unterworfen ist und diesen Faktoren 
angepaEt werden muE, ist eine bekannte, doch noeh immer nieht 
genUgend beachtete Tatsache. 

1. Saatzeit 
Mit d erA u s s a a t d e r Z u c k err U b e s a I I g r n n d

sat z I i c h f r U h beg 0 nne D W e r den. Diese Grundregel verdient 
die vollste Beaehtung. 

Dieser frUhzeitige Anbau kann ab nnd zu zu einem Mifierfolg 
ftihren. Er kann, wie dies 1927 in Deutschland so dentlich zu sehen 
war, ein sehr weitgehendes Aufschossen der RUbe verursaehen. Man 
wird da und dart feststellen konnen, dan die spater bestellte Zucker
rUbe rascher aufgelanfen ist, ein freudigeres Wachstum zeigt, die 
erstgebaute RUbe Uberholt. Man wird in dem einen oder anderen J ahr 
deshalb bedauern, mit dem Anbau del' RUbe so fruh begorinen zu 
h8 ben, da die ErstiingsrUbe durch Spatfroste geschiidigt oder weit 
starker vom Wurzelbrand befallen wurde. Es kann auch nieht be
stritten werden, daE ein frUher Anbau mehr Saatgut erfordert. 

Trotzdem ist ein friihzeitiger Anbau, das heiEt die Aussaat 
der ZuckerrUbe vor der Zeit, die das rascheste Auflanfen der Saat, 
die rascheste Entwicklung der jungen Pflanzen verspricht, dringend 
zu empfehlen und mit seHenen A usnahmen von groEem V ortei!. 

FUr eine frUhe Aussaat sprechen die diesbezUglich vorliegenden 
Versuehe. So sehatzt Roe mer'), naeh seinen in Halle a. d. S. vor
genommenen dreijahrigen Versuehen die Verluste, die jeder Tag Ver-

') Th. Ro emc r: "Handbuch des Zuckerriibellbaues", P. Parey, Berlin 1927. 
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zogerung del' Aussaat in del' ersten Aprilhalfte bedeutet, durchschnitt
lich auf etwa filnf Doppelzentner RUbe, 80 KiIogramm Zucker und 
vier bis fUnf Doppelz-entner Blatt je Hektar. Man dad somit im Dureh
schnitt del' Jahre damit rechnen, daB sich die frUhe Aussaat in einer 
hoheren Ernte auswirkt. Sie bringt den weiteren Vorterl mit sich, daB 
zu diesel' Zeit del' Boden noch feuchter ist, wodurch ein restloses 
Ankeimen del' Samen auch bei trockenem Wetter erwartet werden 
kann. Man darf somit bei frUher Saat mit weniger Fehlstellen rechnen. 
A uf den mit Nematoden verseuehten, rubenmUden Boden verdient die 
frUhe BesteIIung del' Rube deshalb besondere Beachtung, da die gegen 
kUhles Wetter sehr empfindIichen Riibennematoden ihre volle Tatig
keit erst spateI' aufnehmen konnen. 

E. Fe i c h tin gel") berichtet Uber einen Saatzeitenversuch, 
del' mit ZuckerrUbe von einem niederschlesischen Versuchsring im 
Vorjahr vorgenommen wurde. Obwohl die Witterung filr die zeitig 
angeba nten RUben in diesem J ahr selten ungUnstig war, daher das 
Aussehen del' frUhgebauten ZuckerrUben gegen den frUhen Anban 
sprach, so bestatigt doch auch diesel' exakt durchgefilhrte und ein
wandfrei aufgel'echnete Versnch neuerdings die Dberlegenheit del' 
fruhen Aussaat. 

Einschaltend sei hier del' Versuche gedacht, durch V 0 1'

que I Ie n des RUb e ns a men s das Auflaufen del' RUbensaat zu 
beschleunigen, die versaumte Saatzeit einzuholen. Dieses EinqueUell 
beschleunigt ganz wesentlich das Ankeimen del' RUbenknaueI, zeitigt 
jedoch die groBe Gefahr, daB del' keimende Samen, falls er im Boden 
nicht genUgend Wasser fill' seine Weiterentwicklung findet, vermalzt 
Hnd zHgrunde geh!. Bin derartiges Vorqnellen des Saatgutes ist daher 
nur ganz ausnahmsweise da gerechtfertigt, wo man bei verspateten 
Anbau (Nachbessern von FehIsteIlen oder dgl.) den Samen in fellchtes 
Erdreich einbringen kann. 

Der beachtenswerteste Vorteil del' frUhen Aussaat del' Zucker
rUbe ist in dem Umstand zu sehen, dafi man hiermit eine gUn s t i gel' e 
Arb e its v e r t e i 1 u n g erzielt. Insbesondere kann dann mit del' 
wicht.igen Arbeit des Verziehens frUhzeitig begonnen werden, wobei 
gleichzeitig Zeit fUr die Erledigung dieser Arbeit gewonnen wird. Die 
l'echtzeitig vereinzelte RUbe ent wickeIt sieh dann rasch, beschattet den 
Boden fruher und gewinnt einen bedeutenden Vorsprung. 

Insbesondere sind es die warmeren, nicht zu schweren, in gutem 
Kuitnrzustand befindlichen, unkrautfreien Boden, die mit Vorteil sehr 
zeitlich mit ZuckerrUbe bestellt werden konnen, wogegen anf 
schweren, kaIt-en, nndranierten Boden, wie auf Moordammkultnren, 

1) E. Fe i c h tin g e r: "Soli die ZuckerrUbe frUh angebaut werden?" 
\Viener Landwirtschaftliche Zeitung Nr. 13, 1928. 
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die Bestellung niehl zu friihzeitig vorgenommen werden darf. Ein 
snrgfaltiges Studium der gegebenen Verhaltnisse 'vird uns auch bei 
dE:'r U:isllng dieser Frage den richtigen Weg weisen. 

2. Drillsaat und Dibbelsaat 
Die Dr i I I s a a I (Reihensaat) v e r die n t bei del' Au s s a a t 

de r R ii ben den V 0 r z u g . Diese Ansicht wird dureh die Tatsache 
bestatigt, dall der wei taus Uberwiegende Teil del' Zuekerriiben gedrillt 
wird und die Dibbelsaat im
mer seltener zu finden ist. 

Die D i b bel s a a t bie
tet auch reeht beach tens
werte V orteile. Sie wurde 
urspriinglieh als "Haufehcn
saat" durchgefiihrt nnd ist 
man dann auf die "unterbro
chene Reihensaat" Uberge
gangen. Bei der Dibbelsaat 
spart man an Saalgut. Das 
VereinzeIn der RUbe ist inso· 

Abb. 10. Original RUbenkern-Legevorrichtung der 
Fa. Fr. Dehne, Halbe .. tadt 

fern erIeiehtert, aIs del' Abstand del' RUben eine dureh den Anbun 
gegebene Grulle ist. Das DibbeIn erspart die Arbeit des Verhackens 
(Durehhacken der DrilIreihen) und ermogIieht ein Behacken urn den 
Busch hemm noch vor dem Verziehen. Die Ansieht, dall die gedibbeJte 
RUbe eine Kruste leichter durehbrieht, trifft nur fiir die Hallfehensaat 
ZII, die jed-oeh schon deshaIb nieht empfohIen werden kann, da sich 
hei dieht stehenden Horsten die vVllrzeIn der jungen Riibenpflanzen 
vcrfilzen, wodureh das einwandfreie Verziehen sehr ersehwert wird. 
ObwohI ma,n heute schon iiber reeht gute and verlafilieh arbeitende 
Riibenkernlegevorriehtnngen (Dibbelvorrieht nngen) verfiigt (siehe 
Abbildung 10), so verdient mit seltenen Ansnahmen doeh die Drill
saat den V orzug. 

Die Dr i II s a a t bietet den ganz aussehlaggebenden VorteiI, 
dall sie weniger Fehistellen zeitigt, ais die Dibbelsaat. Fehler beim 
Anban fallen weniger in die Waagschale. Tierisehe Schadlinge wirken 
verheerender da, wo die Riibe in einzelnen Horsten steht, wogegen 
ill geschlossenen Drillreihen doeh ab und zu Pflanzen versehont 
bleiben, die dann zur ErzieIung eines liiekenlosen Bestandes heran
gezogen werden konnen. Aueh der Schaden, del' mit del' Verwendung 
del' Masehinenhaeke verknUpft ist, wird vor dem Vereinzeln del' Riibe 
bei einer gedibbelten Saat stets empfindlieher sein, aLs bei del' DrilI
saat. Beweis hiefiir, dall seIbst die getreuesten Anhiinger der Dibbelsaat 
Hllf dem Vorwenden des Feldes der Drillsaat den Vorzug geben. Dall 
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die Drillsaat gebieteriseh ein reehtzeitiges Verhaeken der RUbe er
fordert, ist eher als ein Vorteil als ein Naehteil dieser Anbaumethode 
anzusehen. Mit dem Verhaeken lassen sieh dann die unvermeidliehen 
Fehler im Bestand wesentlieh weitgehender ausgleiehen. Das Ver
ziehen ist bei der sehtitterer stehenden Drillsaat erleiehtert, da die 
Wurzeln der Rtibenpflanzen nieht so weitgehend miteinander ver
waehsen sind. 

Z urn A n b a u soil e n n u r gut un d ve r I a.61 i c h fun k
t ion i ere n d e Mas e h i n e n v e r wen d e t we r den. Die Saat
scharhebel sollep in vertikaler Riehtung leieht beweglich sein, nicht 
aber seitwlirts ausweichen konnen. Der RUbensamen 08011 in der Reihe 
mogliehst gleichmallig verteilt sein. V orrichtungen, die ein gleich
mii.6ig tiefes Legen der RUbenkerne sicherstellen, sind da von Vor
teil, wo die Art der Bestellung ihre Verwendung wUnschenswert 
erscheinen lallt. Ebenso konnen die D r u c k roll e n in ihrer verschie-

Abb. 11. Original Topfersche RiibendruckroUe 

denartigen Gestaltung, sinnge
mall verwendet, recht gute Dien
ste leisten, doch auch vollkom
men entbehrlich sein, falls die 
ihnen zugedachte Aufgabe in 
einer anderen zweckcntspre
chenden Weise gelOst wird. Ein 
besonderes Augcnmerk ist auf 
eine geralinige FUhrung del' 
Anbaumaschine und auf einen 
einwandfreicn Anschlufi der ein-

zelnen Gange Zll legen, da nur auf diese Weise eine zweckent
spr€chende Arbeit der Hackmaschinen ermoglicht werden kann. ~an 
aese ans diesem Grunde auch niemals zwei Samaschinen hinter

einander laufen. Will man zwei Anballmaschinen ins Feld stellen, so 
beginne man mit der Arbeit in der Mitte des Feldes und lasse sie aus
einander arbeitcn. 

Wo man die Anwand (Vorwende) im Feld getl""ennt querUber 
bestellen mull, hat man Eieh die Frage vorzulegen, ob der Anbau auf 
derselben vor oder nach der Bestellung des Feldes vorzunehmen ist. 
Da die Anwand, durch das Wenden der Gerate und Maschinen bei 
der Bestellung sehr stark festgetreten und der einwandfreie Anbau 
der RUbe hierdurch wesentlich erschwert wird, verdient die Methode 
der vorhergehenden B€stellung der V orwand mit reichlich bemessenem 
Saatquantum die volle Beachtung. Nach Fertigstellung des Anbaues 
ist dann nur fUr die grUndliche Auflockerung der festgetretenen Vor
wand bis zur Saattiefe zu sorgen. 

Bei den Samaschinen hat man mit Erfolg versueht (Pommritz), 
der Bedienungsmannschaft das Mitfahren zu ermoglichen. Die 
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Maschinen bekommen einen bequemen Sitz fUr den GespannfUhrer, 
einen seitlich und zweckentsprechend angeordneten Sitz fUr den 
Steuermann, von welchem er bei nattirlicher Korperhaltung die Rad
spur leicht iibersehen und die Maschine einwandtrei steuern kann und 
ein riickwiirts angeordnetes Laufbrett fill' den Abstecher (Abbil
dung 12). Der Vorteil diesel' Einrichtung ist darin zu sehen, daJl erstens 
die Leute weniger ermiiden, daher der sorgsamen Bedienung der 
Maschine mehr Aufmerksamkeit zuwenden konnen und zweitens die 
Arbeit beschleunigt wird, da die Bedienungsmannschaft keine Veran
lassung hat, die Leistnng der Tiere abzubremsen. Dabei wachst der 
Zugkraftbedarf bei einer Drei-Meter-Drillmaschine dl1rch das Mit
fahren von drei Personen, nach den Versuchen in Pommritz nur etwa 
urn zehn bis zwolf Prozent anI). An Stelle der Pferde konnen auch 

Abb. 12. Siimaschine ZUUl ~litr8hren der Be·dienungslllannschatt cingerichtet VOIl der Versuch~· 
au;talt in Pommritz 

Z n g 0 C h sen Zl1r Bespannnng der Riibensamaschinen verwendet 
werden. Geht mit denselben die Arbeit allch langsamer vor sich, so 
hietet der langsame, ruhigere Gang der O(:hscn, do(;h den beachtcns
werten Vorteil, daJl hiermit die tadellose Fiihrung der Maschine nnd 
die Dberwachung der Savorrichtnng nnd des Siivorganges ganz 
w(:sentlich erleichtert wird. 

Auch der Traktor wird heute schon ab und Zl1 als Zugmaschine 
flir Siimaschinen beniitzt, selbst beim Anbau der Zuckerriibe. Der 
Riibendrill muJl jedoch in diesem FaIle der ihm zl1gedachten Aufgabe 
angepaJlt sein und ist zwischen dem Traktor nnd der Drillmaschine 
zumindest nach den Spuren der Ketten (oder Rader), eine Egge ein
zuschalten, die den niedergedriickten Boden wieder entsprechend auf
locker! (Abb. 13). 

I) De r lit z k i: "Berichte tiber Landarbeit", Band 1. Stuttgart 1927, 
welehcm auch die Abb. 12. clltnommen ist. 
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Neben dem F I a c h b a u, der im ZuckerrUbenbau ganz allgemein 
Ublich ist, kann ausnahmsweise unter besonderen Verhaltnissen der 
K a m mba u dem RUbenbau dienen. Der K a m mba u - K u It u l' 
wird der Vorteil nachgerUhmt, daB sie die BodentlHigkeit erhOht, das 
'l'otwalzen des Ackers ausschlieBt, die Verschlammungsgefahl' durch 
slarke Regengtisse vermindert, den Schaden dnrch Wurzelbrand 
mildert und von aHem Anfang an eine intensive und tiefere Arbeit der 
Hackma·schinen ermoglicht, da ein Verschtitten der jungen Pflanzen 
mit Erde, bei dem erhohten Standort der RUbe, nicht zu beftirchten ist. 

Zur Kammbaukllltur der Zuckerrtibe kann jede Drill- oder 
Dibbelmaschine verwendet werden, falls man sie mit einem RUben-

Abb. 13. Traktor-Orillmaschine mil Vorderwagen dcr Fa. H. Sack, Leipzig 

kamrnbauapparat ansrUstet. Die Voraussetzung, daB mit dem Karnmbau 
eine bessere Erhaltung der Feuchtigkeit des Bodens verbllnden ist, ist 
nieht zutreffend. Es wird vielmehr dureh die, mit dieser Saatmethode 
verbnndene VergroBerung der Bodenoberflaehe, die Wasserverdunstung 
erhoht, die Auslrocknung der Ackerkrume begUnstigt. Der Kammbau 
kommt daher nur auf nassen, schweren Boden mit hohem Grund
wasserstand und in Gegenden mit reich lichen Niederschliigen in 
Frage, doeh ist nieht zu bestreiten, daB er unler bestimmten gegebenen 
Verhiiltnissen, dem Flaehbau tiberlegen sein kann. 

3. Saatmenge 
Mit der Allssaatmenge soil bei del' ZlIckerrUbe 

nieht gespart werden, da ein guter, geschlossener 
B est and, n u r b e i s I ark erA II s s a a t z u e r war ten i s t. 

Von normal allsgereiften, gut kcimfiihigen RUbensamen wird 
man zur Dr ill s a at elwa 32 Kilogramm je Hektar verwendcll_ Bei 
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del' D i b bel s a a t wird man mit del' halben Saatmenge das A11S

langen finden. Nach den deutschen Normen fUr den Handel mit 
ZuckerrUbensamen mUssen von einem Kilogramm RUbensamoo in 
14 Tagen, je nach del' Knauelgrofie, 60.000 bis 70.000 Keime erzielt 
werden, davon mindestens 70 Prozent schon nach sieben Tagen. Von 
100 Knaulen mUssen in 14 Tagen, je nach del' Knanelgrofie, 70 bis 
80 Knaule keimen. Weicht die Keimfahigkeit des RUbensamens von 
diesel' Norm ab, so ist bei del' Bemessung des Saatquantums hierauf 
RUeksieht zu nehmen. 

Bci del' Bemessnng del' Saatmenge ist a uch die S a a t z e i t in 
BetTaeht zu ziehen. Bei frUhzeit(ger Bestellung del' ZuckerrUbe mufi 
das Saatquantum et.was starker bemessen wenden. Auf feinen, 
lillmosen odeI' sandigen, dabei genUgend feuehten Boden, del' sieh 
gartenmafiig herriehten lafit, kann mit einer wesentlieh geringeren 
Menge an Saatgut das Auslangen gefunden werden. Auf sehweren, 
seholligen und troekenen BOden ist die Saatmenge sehr reichlieh zu 
bcmessen, falls man einen IUekenlosen Stand del' ZuckerrUbe erzielen 
will. Man darf somi( bei del' Bemessnng del' Saatmenge nieht scha
blonenhaft vorgehen. Sie is1: vielmehr unter sorgfaltigs(er Beriieksieh
tigung jcdes einzelnen Feldes von Fall zu Fall den gegebenen Ver
haltnissen anzupassen. 

Dabei kann nieht oft genug darauf hinge wiesen werden, dafi 
jede Fehlstelle im Bestand del' RUbe, nieht allein den Hektarertrag 
druekt, vielmehr auch den Zuekergehalt del' RUben lind den Reinheits
quotienten des Saftes in unglinstigem Sinne beeinflufit. 

4. Reihenentfernung, Standraum 
Die Reihenentfernung und del' Standraum del' 

ZuckerrUbe sind den weehselnden Verhaltnissen 
s 0 r g f a I t i g s tan z u pas sen. 

1m Verlauf del' Zeit hat sieh eine Reihenweite von 14 Zoll 
(37 Zentimeter) odeI' da, wo Maschinen von einer halben Rute (seehs 
FuB) Breite mit fUnf Reihen verwendet wurden, eine Reihenweite von 
142/5 Zoll (37'7 Zentimeter) ziemlieh allgemein eingebUrgert. Erst in 
den letzten Jahren ist man aus wirtsehaftliehen Grunden in zahl
reiehen Betrieben zu del' wesentlieh grofieren Reihenentfernung von 
45 bis 50 Zentimeter ubergegangen. Zahlreiche Versuehe in den ver
sehiedensten Gegenden Deutsehlands erbraehten den Beweis, daB mit 
einer Reihenentfernung von 50 Zentimetern die gleiehen, wenn nieht 
hoheren Ertrage el'zielbar sind, als mit del' Reihenentfernung von 
·10 Zentimetern, v 0 I' a u s g e set z t, d a fi d u I' e h han fig ere s 
u n d (i e fer e s Hac ken del' V 0 I' t e i I, den die wei ten 
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Rei hen i n die s e r H ins i c h t b i e ten, a u e h v 0 11 a u s
g en u t z t wi rd. Eine grofiere Reihenweite als 50 Zentimeter ist 
keinesfalls vorteilhaft. 

Auf leichteren und trockeneren Boden, auf Feldern, die stark mit 
Nematoden verseucht sind, bei Anbau sehr zuckerreicher Sorten wird 
man eine engere Reihenweite von etwa 36 bis 40 Zentimeter wahlen. 
Auch durfte es gewagt sein, auf Boden, die noch nicht in hoher 
K ultur stehen, in Gegenden mit Trockenperioden und heifien Winden 
und da, wo tierische Schiidlinge den Bestand der Rube bedrohen, die 
Zuckerrube in zu weite Reihen zu stellen, ehe nicht durch wieder
holte Versuche die ZweckmaJligkeit dieser Mafinahme einwandfrei 
festgestellt wurde. 

Kann man die Reihenentfernung von 40 Zentimeter auf 50 Zenti
meter vergrofiern, so erspart man hiermit bei allen Handarbeiten in 
der Rube nahezu 20 Prozenl. Gleichzeitig wird auch die Hackarbeit 
mit den Maschinen wesentlich erleichtert. Es ist dies ein Vorteil, der 
gewiJl nicht ubersehen werden darf und der es erkliirlich erscheinen 
Iii fit, dafi heute schon viele Landwirte der grofieren Reihenentfernung 
den V orzug geben. 

Nicht unerwahnt soll der Versueh bleiben, die Zllckerrube im 
Quadratverband Zll bauen, ein Verband, der durch das abe r k r e u z
d rill en erzielbar ist. Die Rubensamen werden hierbei zur RiHfte 
in der einen Richtung, zur Halfte senkrecht dazu gedrillt nnd stehen 
Ilach der Bearbeitllng mit der Hacke in beiden Richtungen an den 
Kreuzllngsstellen im korrekten Quadratverband. Der Vorteil ciner der
artigen Anbaumethode ist jedoch fraglich und gewiJl nicht in dem 
hiermit erzieIten Quadratverband zu stlchen. Wir kommen auf die 
Frage in dem Abschnitt der Arbeit zuruck, der die PHege der Zucker
rUbe behandelt. 

J e grofier die Rubenentfernung genommen wird, desto engel' 
mufiten die Ruben in der Reihe gestellt werden, um die gleiche An
zahl Zuckerruben je Flacheneinheit zu erhalten. Sehr verbreitet war 
die Standweite von 37 X 21 Zentimeter (14 X 8 Zoll). Baut man die 
Rube in weite Reihen, so vergro.Bert man zumeist auch den Standraum 
derselben, da es nicht erwunscht ist, sic in den Reihen zu enge zu 
stellen. So wird derzeit ein Standraum von 50 X 20 Zentimeter und 
selbst 50 X 25 Zentimeter als erstrebenswert bezeichnet (Roemer). DaB 
die Zahl der am Felde befindlichen Zuckerruben selbst unter den 
gunstigsten Verhaltnissen urn zehn Prozent, oft selbRt um 20 Prozent 
niedriger ist, als die nach dem Standraum berechnete Zahl der Ruben 
ist bekannt und darf bei der Ernteschatzung auf Grund von Probe
rodungen nicht ubersehen werden. 
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5. Saattiefe 
Die An s i e h t ti be r die z wee ken t s pre e hen deS a a t

tiefe hat sieh in den allerletzten Jahren wesentlieh 
v e r s c hob e n. 

J ahrzehntelang briwhte man den Rtibensamen mogliehst seieht 
in den Boden. Die Regel lautete: "Lieber flacher, als zu tief" uud wurde 
diese Ansieht durch zahlreiche Versuche und durch die praktische 
Erfahrung stets neuerdings bestatigt. Es ist dies auch erklarlich, wenn 
man bedenkt, dafi bei der ganz allgemein tiblichen Anbaumethode eine 
wesentlich grofiere Saattiefe keinesfalls gtinstigere Resultate er.geben 
konnte. Bedenkt man, dafi der Boden zur Saat stets mit schweren 
Walz€n gefestigt wurde, urn durch die Verdichtung der Bodenschichte 
die Feuchtigkeit an die Samen heranzubringen, so hatte- es keinen 
Z week, die Rtibensamen tiefer unterzubringen. J edes Tieferlegen der 
Knaule war vielmehr von Gefahr, da auf dem derart vorbereiteten 
Htibenfeld die an der Oberflache geschaffene seichte Schichte Feinerde 
allzu leicht ('ine Krnstc bUdete, die nur von knapp darunterliegenden 
Rtibenkeimen durchbrochen werden konnte. Man traehtete den Samen 
nur auf 1 bis 11/2 Zentimeter in den Boden zu bringen und gab einer 
Saattiefe von zwci Zentimeter nul' ausnahmsweise auf leichten, 
trockenen Boden odeI' bei vcrspatetem Anbau den Vorzug. 

S c h 1l rig - Mar k e e gebtihrt das Verdienst, del' BesteIlnng 
des Rtibenackers Zllr Saat neue Wege gewiesen zu haben. Schaltet 
man im Sinne dieser neuen Anbaumethode die Walze bei der Be
stellung des Feldes moglichst weitgE}hend aus, will man gleichzeitig 
den Boden aneh nach del' Aussaat stets offen halt en und mittelst. 
leichter Eggen jede Krustenbildung verhindern, so mllfi man eine 
wesentlich grofiere Saattiefe von etwa drei bis vier Zentimeter wahlen. 
Man kann den Sumen in diesem FaIle auch so tief einbringen, da die 
<'lets locker gehaltene Oberfliiche den Zutritt der Lnft zn den kei
menden Pflanzen ermoglicht. Man mufi diese Saattiefe von drei bis 
vier Zentim~ter wahlen, da sie als eine nicht Zll nmgehende Voraus
setzung fUr die weitgehende Verwendung der Egge nach der Bc
steHung bis zum Auflaufen der Saat angesehen werden mufi. Das 
tiefere Unterbringen der Samen ist in diesem FaIle auch deshalb ge
boten, da die Rtibenknallie nur in dieser Tiefe das zur Keimung 
notige Wasser finden. 

Man hat somit heute die Frage der Saattiefe von einem wech
selnden Gesichtspunkt zu betraehten, der znr Aufstellung folgender 
Regeln ftihrt: 

1. M 0 g I i c h s t f I a c h e S a a t von 1 bis 11/2 Zentimeter Tiefe 
bei Anwendung der allen Methode der BesteHnng der Znckerrtibe. 



48 Die Pflege der Zuckerriibe 

2. Tie f e S a a t auf drei bis vier Zentimeter bei Ausschaltung 
der Walze im Sinne der neuen Anbaumethode und weitgehender Ver
wendung der Egge nach del' Bestellung der ZuckerIiibe. 

Eine mittlere SaaUiefe von zwei bis drei Zentimeter scheint in 
keinem F·alle oder doch nur ganz ausnahmsweise gerechtfertigt zu 
sein. Unter welchen Verhaltnissen as zweCikentsprechend erscheint, 
die alte, so grundlich erproibte Anbaumethode fallen zu lassen, um auf 
die neue, vielversprechende Anbaumethode uber.zugehen, das durften 
uns die Erfahrungen der nachsten Jahre lehren. 

VI. Die Pflege der Zuckerriibe 
Die Zuckerrube erfordert eine sehr sorgfaltige 

P fie g e d e r her a n wac h sen den P f I a n zen, u n d I 0 h n t 
d a s g run d I i c h e, 0 f t w i e d e rho I t e B e hac ken u n d d a s 
mit p e i n I i c h s t e r S 0 r g f a I t v 0 r g e nom men eVe rei n
z e I n mit e i n e m h ti her e n Ern tee r t rag. 

Der Pflegearbeit fallt vor allem die Aufgabe ZU, die Oberflache 
des Bodens stets offen zu halten, jede Krustenbildung zu verhinderil. 
Es wird hierdurch der Eintritt der Luft in den Boden ermtiglicht, der 
Wasserhaushalt des Bodens in gunstiger Weise beeinflufit, das auf
keimende Unkraut raschestens und gIiindlichst beseitigt. Durch eine 
zweckentsprechend und rechtzeitig vorgenommene Pflegearbeit (Egge, 
Hacke) fOrdert man mit der Durchliiftung des Bodens die chemischen 
Umsetzungsprozesse im Boden, die Ernahrung der Rube und die Ent
wicklung der Kleinlebewelt der Ackerkrume, der wir die Bodengare 
\'erdanken. Die E r h a I tun g d e r mit d e r Bod e n b ear b e i
tun g g esc h a f fen enG a I' e des Bod ens, i s t d a s Z i e I, d a s 
man mit den P fie g ear b e i ten s t e t san s t reb e n m u.G. Dit' 
alten Bauernregeln: "Man hacke so oft als nur mtiglich", oder "Der 
Zucker iIIlU.G in die Rube hineingehackt werden", "Jede Hacke ersetzt 
einen Regen" usw. haben auch heute noch ihre volle Gultigkeit. 

Geandert hat sich nur die Ansicht uber die zweckma./ligste Art 
del' Durchfiihrung der Pflegearbeit. Das so naheliegende Streben nach 
mtiglichst sparsamer V erwend ung der teueren· menschlichen Arbeits
krafte, fiihrte zu einer weitgehenderen Ver-wendung del' Hack
maschinen. Sie wurde begunstigt durch die recht wesentliche Ver
besserung und Ausgestaltung dieser Maschinen. Daneben beginnt man 
auch der Egge als Pflegeinstrument mehr Beachtung zu schenken, 
als bisher. 

A uch bezuglich aIler Pflegearbeiten lassen sich keine fest
stehenden Regeln und Schablonen aufstellen. VoUen Erfolg wird man 
nur da erzielen ktinnen, wo jeder Eggenstrich, jade Hacke mit del' 
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Maschine und mit del' Hand, das Verhacken und Verziehen dem Zu
sland des Bodens, del' Witterung, dem Pflanzenbestand und allen tibrigen 
gegebenen Verhaltnissen richtig nnd einwandfrei angepallt werden. 
Ob man die erste Hacke durch einige Eggenstriche ersetzen kann, ob 
es nicht doch z-weckmalliger ist, sie mit del' Maschine mit einreihigen 
Radhacken odeI' mit Riicksicht auf die starke Venlllkrautung mit del' 
Hand vorzunehmen, sind Fragen, die sich nul' von Fall zu Fall -
von Feld zu Feld - entscheiden lassen und nicht seHen reiflichste 
OberleguThg erfordern. Das gleiche gilt fUr alle Pflegearbeiten. Man 
vermeide daher jede schablonenhafte DurchfUhrung diesel' Arbeiten. 

Bei del' Durchftihrung del' Pflegearbeiten (Handhacke, Ver
hacken, Verziehen) gewinnt auch die A l' t del' En t 1 0 h nun g 
einen ganz ausschlaggebenden Einflull auf die Qualitat, die Beschleu
nigung und die Kosten der Arbeit. Del' Lohnmallstab ist somit bei 
diesen Arbeiten den gegebenen Verhaltnissen sehr sorgfaItig anzu
passen. Im allgemeinen wird man schon deshalb dem Z e i t 1 0 h n 
den V orzug einraumen, da man bei diesel' Art del' EntIohnung die 
qualitativ beste Arbeit erwalien kann. Bei Mangel an Arbeitskraften 
kann jedoch da, wo man tiber gut eingeschulte, verHillliche Leute ver
ftigt, auch der A k k 0 r d 10 h n die zweckentsprechendere Entloh
nungsart darstellen. Man kann auch neben einem niedriger fest
gesetzten Zeitlohn (Taglohn) eine bald niedriger, bald hoher gegriffene 
1.. e i stu n g s p ram i e geben, eine EntIohnungsart, die deshalb 
vollste Beachtung verdient, da man hiermit je nach Gutdtinken den 
Effekt der Entlohnung bald dem ZeitJ.ohn, bald dem Akkordlohn naher
rticken kann. Auch aIle tibrigen mit der Entlohnung und Arbeits
cinteilung verkntipften Fragen verdienen im Riibenbau die vollste 
Beachtung. Ob man die Arbeit in G r u p pen a k k 0 l' d, in E i n z e 1-
a k k 0 I' d oder F ami 1 i e n a k k 0 r d vergibt, die Art und Weise del' 
Arbeitseinteilung und zahlreiche andere Fragen konnen ftir die ein
wandfreie und rechtzeitige Erledigung del' Pflegearbeiten eine ganz 
ausschlaggebende Bedeutung gewinnen. Dem Betriebsleiter fallt die 
gewill nicht leichte, doch sehr dankbare Aufgabe zu, die Arbeit und 
ihre EntIohnung den gegebenen Verhaltnissen einwandfrei anzu
passen. Wie die Erfahrung lehrt, haben wir auf diesem Gebiet noch 
manches Versaumnis nachzuholcn. 

1. Egge und Walze 
Die Egge wurde bisher als Instrument fUr die Pflege der Saat 

nur seHen verwendet. Es ist dies eine Tatsache, die nicht recht ver
standlich isL Ein Obereggen dei' jungen Rtibensaat mit einer leichten, 
den BodenverhaItnissen richtig angepaEten Egge, schrag odeI' quer
tiber den gedrillten Rtibenreihen, ist doch eine recht wirksame Pflege-

Sed I may r, Zuckcrrtibenbau. 
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arbeit. Ein derartiger ein-, zweimal wiederholter Eggenstrich, zur 
rechten Zeit vorgenommen, ist oft ein vollwertiger Ersatz einer Hacke 
und nicht selten wirksamer als die Hackarbeit, da mit der Egge der 
Boden auch innerhalb der Reihen gelockert wird. 

Auf schwach verkrusteten BOden kann auch die Walze zur 
Pflege der Zuckerrube in ihrem ersten Wachstumstadium oft mit Er
folg herangezogen werden. Der Arbeitsgang: Walze-Egge oder Egge
Walze-Egge, ist dann sorgfaitigst den gegebenen Verhaltnissen anzu
passen. Bei st.arker Verkrustung des Bodens kann die Zehetmayrsche 
Stachelwalze (Abbildung 15) gute Dienste leisten. 

Eine Beschadigung der bereits genugend kraftigen Rube durch 
die Egge ist nicht zu beftirchten. Wird bei dichtem Bestand in den 
Ruben rub und zu eine Pflanze aus dem Boden geris-sen, der Bestand 
etwas gelichtet, so kann dies flir die verbleibenden Ruben nur von 
Vorteil sein. 

Die Schwierigkeiten, die derzeit der Beschaffung der notigen 
Arbeitskrafte entgegenstehen und das so naheliegende Streben, das 

Abb. 14. Saatfeioegge der Pommerdchen EiseogieBerei und Maschioeo!abr. A. G., Stral~und 

Lohnkonto auf ein ertriigliehes Ausmall herabzudrU(;ken, flihrten in den 
letzten J ahren dazu, der Egge als Pflegeinstrllment mehr Beachtllng 
als bisher zuzuwenden llnd sie in folgender Weise zu verwenden: 

Man ubereggt schon wenige Tage naeh erfolgter Aussaat die 
Rubenfelder mit leichten, vier bis sechs Meter breiten, holzernen Eggen 
mit Eisenzinken und setzt diese Arbeit fort, bis die Rube durehzu
brechen beginnt. Es wird dann mit dem Eggen ausgesetzt, bis sich die 
Pflanzen genugend entwickelt haben, einige Zentimeter hoch stehen. 
Dann wird das Eggen mit etwas weiter gestellten Eggenzinken neuer
dings aufgenommen und bis zum Verhacken zwei-, dreimal wieder
holt. Das Eggen mull hierbei stets schrag oder querUber den Drill
reihen erfolgen. Dall an eine derart weitgehende Verwendung der 
Egge nur da gedacht werden kann, wo der RUbensamen auf drei bis 
vier Zentimeter in die Erde gebracht wurde, ist bereits besprochen 
worden. 

Mit dieser wiederholten Verwendung der Egge soll der Boden 
stets offen gehalten und das ankei.mende Unkraut in seinem ersten 
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Wach8tumstadium vernichtet werden. Stehen die BOden in hoher 
Kultur und sind die Felder nicht zu stark v~lrlmkrautet, so kann bei 
dieser Methode die erste Hacke durch die Egge vollkommen ersetzt 
werden. 

Jed e n fall 8 ve r die n t die Egg e a 1 s P fl e g e· 
instrument auch im Zuckerrubenbau weit mehr 
B e a c h tun g, a 1 8 i h r b ish erg esc hen k t w u r d e. 

2. Verhackeo uod Verzieheo 
Ein V e r hac ken d erR u b e, dafi heifit das Durchhacken der 

gedriHten Reihen, ist eine sehr wirksame Vorarbeit flir das Verziehen 
der Rube. Man entfernt mit dieser Arbeit friihzeitig den granten Teil 
der uberflussigen RUbenpflanzen und des in den RUbenreihen stehen-

Abb. 15. Zebetmayr'scbe dreiteilige Walzeneggc der Fa. R. Bacbcr 

den Unkrautes. Man belafit vou den gedriHten Rubenreihen, an dem 
den RUben zugedachten Standort, kleine etwa fliuf bis sechs Zentimeter 
lange Reihenstiicke und erleichtert hiermit ganz wesentlich das Ver
einzeln der RUbe. Wird zum Beispiel in einem gegebeuen Fall inner
halb der RUbenreihe eine Standweite von 25 Zentimeter angestrebt, 
80 sind je 20 Zentimeter durchzuhacken. Durch die Standweite, das 
heWt die Entfernung der RUben in der Reihe, ist gleichzeitig auch die 
zweckentsprechende Breite fiir die zum Verhacken verwendete Hand
haoke gegeben. Das diesem Z,weck dienende Instmment, meist eine 
Hacke, selten eine Schippe (Stecher), wird urn etwa fUnf Zentimeter 
schmaler zu nehmen sein, als die angestrebte Standweite. 

Je frUher man mit dem Verhacken beginnen 
k a II n, des t 0 v 0 r t e i 1 h aft e r i s t die seA r b e i t. Sie geht 
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rasch und leicht von statten, wenn der Stand der Rube ein gleich
mafiiger und ltickenloser ist. W 0 sich die Ruben ungleichmiillig ent
wickelten und zahlreiche FehlsteHen vorhanden sind, erfordert die 
Arbeit des Verhackens die groBte Sorgfalt und darf nur gut eingeiibten, 
verlaBlichen Leuten anvertraut werden. 

Oft ist es vorteilhaft, vor dem Durchhacken eine Maschinen
hacke zu geben, um vor aHem den Boden zwischen den Rlibenreihen 

grundlich zu lockern. Das Verhacken ist dann als eine Er

.' 
ganzung dieser Arbeit innerhalb der Rubenreihen anzu
sehen. 'Wird das Verhacken ohne dieser Vorarbeit auf fest-
geschHimmten, verkrusteten Boden vorgenommen, so ist zu 
fUrchten, daB die durchgehackten Stell en nicht mit Fein
erde bedeckt werden, blank liegen bleiben und verharten, 
wodurch das Wachstum der Rube in ungunstigem Sinne 
beeinflufit wird. Urn diesen Dbelstand zu vermeiden, wird 
das Verhacken mit der Hand' oft im sogenannten "Drei
schlag" vorgenommen. Man ftihrt bei diesem Arbeitsvor
gang die ersten beiden Hackenschlage dicht an beiden Sei
ten der Rubenreihe, wonach mit dem dritten Hackenschlag 
das Durchhacken der Rubenreihe erfolgt, wie aus der Ab
bildung 16 zu ersehen ist. Es bereitet keine Schwierigkeit 
hierbei, die Verhackstelle mit loser Erde zu bedecken. 

Das Verhacken wird nahezu ausschlieBlich mit der 
Abb.16. Hand vorgenommen. Man verwendet hierzu mit Vorteil 

"DreischJag" eine boppelbugelhacke, eine Bugelhacke oder auch eine 
gewohnliche Rubenhacke. Der "Stecher" eignet sich fUr diese Arbeit 
deshalb weniger gut, da bei der Arbeit mit diesem Instrument das 
Bedecken der durchstochenen Stell en mit Erde schwieriger ist (Ab
bildung 17). In yollkommen luckenlosen Rlibenbestanden, wie man sie 

Abb. 17. Dop~elbiigclhacket Biigelhacke durchbrochen und 
Stecher 

wohl nur ausnahmswei· 
se findet, kann diese 
Arbeit auch mittelst der 
gewohnlichen Ruben
hackmaschinen in ganz 
einwandfreier Weise 
durchgeflihrt werden. 
Die senkrecht zu den 
Drillreihen geftihrten, 
mit Schutzrollen verse

henen Hackmaschinen sind hierbei derart einzustellen, dafi flinf bis 
sechs Zentimeter breite Streifen unbehackt bleiben. Anch ist bei der 
FUhrung der Maschine dem ganz einwandfreien Anschlufi die grofite 
SorgfaJt zuzuwenden. Ein derartiges Verhacken der RUbe mit Hack-
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maschinen schon vor dem AufIaufen der RUbe vorzunehmen, eine 
MaEnahme, die yom rein theoretischen Standpunkt betrachtet, gewiE 
manche Vorteile bietet, ist mit seltenen Ausnahmen ein sehr gewagtes 
Beginnen. 

Das V e r z i e hen (Vereinzeln) de r RUb e ist als die wich
tigste Pflegearbeit anzusehen. Die einwandfreie Durchflihrung dieser 
Arbeit ist v,on ganz ausschlaggebenden EinfluE auf die weitere Ent
wicklung der belassenen Pflanzen, auf die Zahl der Fehlstellen und 
hiermit auf den Ernteertrag der Zuckerriibe. 

Die Arbeit des Verziehens soIl unter normalen 
Verhaltnissen moglichst frUhzeitig vorgenommen 
w e r den, sobald die RUbe nebst den Kotyledonen ein Blattpaar ent
wickelt hat und die etwa zehn Zentimeter lange Pflanze bereits eine 
Wurzel in der Starke eines Strohhalmes bilden konnte. Eine Ver
zogerung dieser wichtigen Arbeit 1st stets mit einem Ertragsverlnst 
verbunden und nur da gerechtfertigt, wo Ungezieferschaden zn er
warten ist (Engerlinge, DrahtwUrmer, RUsselkafer, FlOhe usw.). Auf 
nematodenverseuchten Feldern ist ein sehr frUhzeitiges Verziehen yon 
besonderer Wichtigkeit, da dann die jungen RUben die Rolle von 
Fangpflanzen Ubernehmen und mit ihnen ein ganz betrachtlicher Teil 
der Nematoden vernichtet werden kann. Raben die RUben schon sechs 
Blatter, so ist die erste Generation der Nematoden meist schon aus
geschlUpft und der gUnstigste Zeitpunkt versaumt. A.hnlich liegen die 
Verhaltnisse bezUglich del' Runkelfliege nnd ist bei der Bekampfung 
derselben der richtigste Zeitpunkt des Verziehens von ansschla.g
gebender Bedeutung. 

Die Arb e i t des V e r z i e hen s d erR U b e i s t mit a I I e r
g roE t e r S 0 r g f a ltd u r c h z u f U h r e n. Besonderes Augenmerk 
ist darauf zu verwenden, daG stets die starksten, gesUndesten und 
kraftigst entwickelten Pflanzchen belassen werden. Man gewinnt hier
durch die leoonsfahigsten und widerstandsfahigsten Pflanzen flir den 
HUbenbestand des Feldes. Gleichzeitig ist darauf zu achten, daE die 
Zll belassenden RUben nicht beschadigt werden. 

Das Vereinzeln wird am zweckentsprechendsten durch gut ein
geschulte Kinder vorgenommen, die sich leicht bUcken und mit ihren 
kleinen beweglichen Fingern diese Arbeit am besten erledigen. Man 
verziehe mit beiden Randen. Mit del' linken Rand wird die zu ver
einzelnde Pflanze festgehalten und an den Boden festgedriickt, wah
rend mit der anderen Rand die zu entfernenden Pflanzen festgepackt 
und mit einer drehenden Bewegung seitwarts und nach oben aus dem 
Boden heransgezogen werden. Die Pflanzen mUssen hierbei e i n
s chI i eEl i c h d e r W u r z e I entfernt werden, schon mit RUcksicht 
auf Nematoden, Ungeziefer nnd ein unliebsamE's nenes Austreiben der 
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im Boden verbliebenen Wurzeln. Es ist daher ein grober Fehler, wenn 
die RUbenbHWer nul' abgerissen oder abgeschnitten werden. Nul' auf 
verharteten, schweren Boden kann es zweckmiillig oder selbst not
wendig sein, beim Verziehen zur Lockenmg del' Erde und zur Beseiti
gung del' Uberfltissigen Pfliinzchen, ein kleines Handgerat (kleine 
Hacke mit kurzem Stiel oder dgl.) zu verwenden. 

Man verwende zu dieser Arbeit nur verliiJUiche und erprobte 
Arbeitskrafte und sorge flir ausreichende scharfe Aufsicht. Man teHe 
jeder Arbeitskraft zwei Reihen zu, trenne die Leute (Kinder) nach 
ihrer Eignung ffir diese Arbeit und nach ihrer Leistungsfiihigkeit in 
kleine Partien von 15 bis 20 Personen. 

Ein N a c h v e r z i e hen der bereits vereinzelten RUben mit 
Kindern ist eine Arbeit, die selten vorgenommen wird. Sie kostet nicht 
viel, geht rasch von staUen und kann sich gut lohnen, da sie ein 
rascheres Arbeiten bei der nachsten Handhacke ermoglicht. 

Verhacken und Verziehen konnen da, wo diese Arbeit nicht drangt, 
auch in e in e mAr be its g a n g vorgenommen werden. 1m all
gemeinen ist jedoch dieses Zusammenlegen der beiden Arbeitsgiinge 
schon deshalb nicht zu empfehlen, da mit dem Durchhacken (Ver
hacken) zeitlicher begonnen werden kann, als mit dem Verziehen. Del' 
Vorsprung, den man mit dem zeitlichen Durchhauen del' Rube gewinnt, 
darf nicht unterschiitzt werde.n. Auch der Umstand, daU das Verhacken 
eine Manner- und Frauenarbeit, das Verziehen hingegen eine Kinder
arbeit ist, spricht flir die Zweckmafiigkeit der Trennllng diesel' beiden 
Arbeitsvorgange. 

Beide Arbeittn mUssen, will man im Rubenbau einen gunstigen 
Erfolg erlZielen, sehr sorgfaltig, sehr gewissenhaft durchgeflihrt werden. 
J edes Dbereilen diesel' Arbeiten, jede Beschleunigung derselben auf 
Kosten del' Qualitat del' Arbeitsleistung, ist verfehlt. Die Arbeit ist 
daht'r nach der Zeit zu entlohnen (Taglohn) und die LeistuThg der 
Arbeiter nicht nach d·er geleisteten Flache zu beurteilen, sondern nach 
der GUte der Arbeit. Die Arbeit des Verhaekens und Verziehens im 
Akkord zu vergeben, kann somit nicht oder doch nur ganz aus
nahmSiweise bei Uberstandigen Ruben und sehr geschultem Personal 
gerechtfertigt sein. Man bedenke, daU ein Plus von zehn Prozent Fehl
stellen, einen Ernteausfall von etwa runf Prozent Zuckerrube 
entspricht. 

3. Handhacke und Maschinenhacke 
Ursprunglich war es die Handhacke, der das groUte Arbeits

pensum bei der Pflege der ZuckerrUbe zufiel. Spater wurde die Hack
arbeit mehr und mehr den Hackmaschinen zugeteilt, eine MaUregel, 
die manche wesentlichen VorteHe mit sich brachte. Die Maschinen
hacke ersparte teuere menschliche Arbeitskraft, verbilligte und be-
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schleunigte die Hackarbeit und gestattete ein tieferes und grlindlicheres 
Lockern des Bodens. Man trachtete danach, mit zwei Handhacken das 
Auslangen zu finden, und zwar mit der "ersten Hacke" der durch
brechenden Rlibe, die grofite Achtsamkeit verlangt, und der "Hacke 
um den Busch" als abschliefiende Pflegearbeit. Derzeit will man noch 
einen Schritt weitergehen. Die erste Hacke soll durch die Pflegearbeit 
mittelst der Egge ersetzt werden, so daE, abgesehen von dem Ver
haoken mit einer ein~igen Hacke, der "Hacke urn den Busch'" das Aus
langen gefunden wird. DaE man dieses Ziel nur auf in hoher Kultur 
stehenden, unkrautfreien und tadellos vorbereiteten Boden anstreben 
und erreichen kann, bedarf keiner Begrlindung. 

Die Han d hac k e erfordert vor allem ein flir diesen Z,weck 
gut brauchbares Geriit. Die Hacke muE in ihrer Breite der Arbeit, die 
sie leisten soll, richtig angepaEt sein. Hackt man die Reihenzwischen
riiume, so wlirde man die groEte Le!stung mit elner Hacke erzielen, 
die nur urn flinf bis sieben Zentimeter schmiiJer ist, als die Drillreihen
weite. Diese Forderung ist nur be! 

Einradhacken erfiillbar. Bine ge- D D 
wohnliche Handhacke in dieser () 
Breite ware unhandlich, daher man 
sie viel schmaler nil11ll1t. J eden falls 
sollen sich jedoeh die innerhalb 
der Reihe geflihrten Hackenschlage Abb. 18. Gebrauchliehe Formen des Hackblattes 

nodi libergreiten. Hackt man die 
Rubenreihen (Links-Rechts-Hacke), so wahH man eine Hacke, die 
nicht viel breiter ist, als die halbe Reihenentfernung. Da man diesc 
schmale Hacke auch zllm Verhacken und dem Hacken urn den Busch 
herum verwenden will, so kann ihre Breite a uch diesem Zweck ange
paEt werden. Man berechnet sie aus der theoretisch erwlinschten En(
fernung der Pflanzen in del' Reihe, abzliglich funf bis sechs Zen(imeter 
ffir den Busch. Die Hacke soll auch nicht zu leieht sein und mull ihr 
Gewicht auf schwereren Boden ein groEeres sein. Zu achten ist darauf, 
daE der Schwerpunkt del' Hacke moglichst tief liegt, damit sie 
"Schwung" hat, und daE sie bei aufrechtel' Korperhalhmg im rich
tigen Winkel den Boden schneidet, somit auch "Zug" hat. Es fehIt 
nicht an sehr zahlreichen Versuchen, die Hacke zu verbessern, durch 
Verwendung von "Doppelhaeken" die Arbeitskrii1te besser auszu
nlitzen, durch versohiebbare Laufgewichte. die Tiefe des Eindringens 
der Hacke in den Boden zu regulieren, durchbrochene Hacken (Biigel
hacken), (Abbildung 17) zu verwenden, urn eine Krlimeldecke 
zu gewinnen und die sogenannten "DelIen", das sind die glatten, 
kahlen Stellen, ZU vermeiden1). Die Doppelhacken sind nieht brauchbar, 

1) Eo A. See b a E: "Geriite und Arbeitsstudien bcim Zuckerrtibenbau", 
Heft 5 der Bticherei flir Landarbeitslehre, P. Parey, Berlin 1927. 
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die durchbrochenen Hacken ffir sch werere BOden oft zu leicht. Die 
sogenannten "Doppelbtigelhacken" (Abbildung 17) haben den Vor
zug, daE sich die von der Hand ausgehende Kraft gleichmafiiger auf 
das Hackblatt verteilt. 

Das Hacken mit der Hand kaDlIl im Vorwartsgang oder Rtick
wlirtsgang erfolgen. Die Arbeit im V orwiirtsgang hat den N achteiI, daE 

Abb. 19. Zweiradhacke '·"Komet Junior" der Fa. 
R. Bacher 

die Leute den mit der 
Hacke gelockerten Boden 
zum Teil wieder festtre
ten, eine Erscheinung, 
die insbesondere auf fri
schem Boden und un
krautwtichsigem Land 
sehr unerwtinscht ist. 
Man kann diesen Nachteil 
vermeiden, wenn man je
der Person nur eine Rei
he zuweist und sie in der 
noch unbehackten Neben
reihe "im Kranichzug" 
anstellt. Der Ri.tckwarts

gang verdient bei der Hackarbeit meist den Vorzug. Sind die Arbeits
krafte auf diese Arbeitsmethode gut eingeschult, so leisten sie die 
gleiche Arbeit in del' Zeiteinheit. 

Bin rascheres Behacken der Rtibenreihen mit menschlicher 
Arbeitskraft lallt sich erzie.jen, wenn man gut arbeit'E'nde R a d

hac ken verwendet. Sie sind in verschiedenartigsten, 
oft recht zweckmafiigen Konstruktionen, in primitiv
ster und teuerster AusfUhrung am Markt. Wir er
wahnen nur die allgemein bekannte Marke "Planet 
junior". Derartige Radhacken bieten unter anderem 
den Vorteil, daE man in der dringendsten Arbeitszeit 
auch die verfUgbaren Manner in lohnender Weise zur 
Hackarbeit heranziehcn kann. Sie sind geradezll un
entbehrlich fUr den bauerlichen Rtibenbauer, fill' den 
es sich nicht lohnt, eine Hackmaschine zu beschaffen . 

.:.-_~.> Eine zweckentsprechend kOllstruierte Radhacke lei
Abb. 20. Paralello- stet, richtig gehandhabt, eine ganz vorztigliche Arbeit, 

gramm mit insbesondere illl Jugendstadium der Zuckerrtibe. Sie 
Filhrungsrolle 

stellt sozusagen den Obergang von der Handhacke 
zur Masehinenhacke dar (Abbildung 19) . 

Die Mas chi n e nh a c k e wurde Jahrzehnte hindurch im 
Zuckerrtibenbau nUl" als notwendiges Obel, als N otbehelf bei Mangel 
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an menschlichen Arbeitskraften betrachtet. 1m Verlauf del' Zeit ist 
si-e ein gam.z unentbehrliches PfiegeinstrlUnent geworden und fallt ihr 
heule der liberwiegende Teil der Hackarbeit zu. 

Die Hackmaschinen ha.ben sich im Verlauf der Zeit von den 
primitivsten Formen mit starr angebraohten Hackwerkz'eugen zu den 
Hebelhackmasehinen und den Parallelogranunhebelhackmaschinen 
entwickelt. Wir bringen in Abbildung 20 ein derartiges Parallel
ogramm mit Flihrungsrolle der Hackmaschine "Heys Pflanzen
hilfe". Seit kurzer Zeit sind auch Hackmaschinen anf dem Markt, 
die nach dem System del' Bodenfrase arbeiten, somit naeh einem ganz 
neuen Prinzip, das volle Beac.htung verdient, selbst wenn es in seinem 
Entwicklungsstadium noch manche Kinderkranklheiten mibzumachen 

Abb. 21. Secbsreihige Rilbenhacke "Original Delta" der Fa. Job. Cervinka, Prag 

hat. Jedenfalls st·e.hen dem Zuc.kerrtibe bauenden Landwirt heute 
schon zahlreiche Hackmaschinen zur Verftigllng, die selbst den weit
gehendsten Anforderungen in jeder Hinsicht voll entsprechen. Neben 
del' Hackmasohine verdient das an derselben befindliche Hackwerk
zeug die vollste Beachtnng, da es mit in erster Reihe ausschlaggebend 
ist, ftir die Brauohbarkeit der "Maschine. 

Die Hac k mas chi n e m n 11 de r ve r wen d e ten Dr i lI
m a s chi n e v 0 I I k 0 m m -e n a .n g epa 11 t s e i n. Es ist dies die 
wichtigste Grundbedingung f.lir die einwandfreie Hackarbeit mit der 
Maschine. Die Spurweiten beider Maschinen mlissen genau tiberein
stimmen, doch kann man allsnahmsweise den gl-e1ohen Zweok er
reichen, wenn zwei Hackmaschinen mit halber Spurweite verwendet 
werden, so zum Beispiel nach einer achtreihig-en Dl"illmaschine zwei 
vierreihige Hackmaschinen, nieht aber nur cine dieser Maschinen. Die 
Hackmaschine ist in gleicher RichtuIIJg und in der SPill' der Drill
maschi'tle zu ftihr-en. 1st durch eine ta·dellose Arbeit der Drillmaschine 
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die notige Voraussetzung geschaffen, so kann dann mit guten Hack
maschinen eine Haekarbeit geleistet werden, die niehts zu wunscihen 
ubrig liiJlt. Ein sic.heres Steuern, nieht nur der Masehine, sondern 
insbesondere der Haekmesser, ein leiehtes Einstellen des Tiefganges 
der Haokgerate, die Unmoglic.hkeit einer Seitwar.tsverschiebung und 
Anderung des Ahstandes der einzelnen Hackmesser, die gute An
passung der Messer an die Unebenheiten des Bodens, sind die wich
tigsten Anfordenmgen, die an eine Hackmaschine zu stellen sind. 

Als B e spa n nun g fUr die Hackmasehinen verdienen neben 
den pferden und Maultieren, die 00hsen vollste Beachtung, da sie mit 
ihren breit-en Klauen nicht so tief in den Boden eintreten, die jungen 
RUbenpflanzen weniger beschiidigen. Der langsame Gang der Ochsen 
erleichtert die sorgfaltige FUhrung und Oberwac.hung des Hackappa
rates. Man wahle zu dieser Arbeit Tiere, die gangig sind und die 
Fulle in einer geraden Linie hintereinander set.zen. 

Die e r s t e Mas chi n en hac k e wird da, wo man die Pflege 
der aufgelaufenen RUbe nicht mit der Egge dumhfUhren kann oder 
durchJiihren will, moglichst friihzeitig gegeben, sobald die RUben auf
gelaufen und die Reihen deutlich zu sehen sind. Man hackt die RUbe 
in diesem Stadium del' Entwieklung zu dem Zweek, um eine loekere 
Enlschichte zwischen den Rubenreihen zu gewinnen, die' Bearbei1Imgs·· 
gare des Bodens zu erhalten und den Kampf gegen das auflallfende 
Unkraut e-hemoglichst aufzune.bmen. Der Wunsch, diese wichtige 
Arbeit noch fruher vorzunehmen, fOOrte ab und Zll zur Verwendung 
der Hackmaschinen noch vor dem Auflaufen der RUbe. Bin der
artiges "B lin d hac ken" ist nur da moglich, wo die Drillreihen 
am ganzen Felde scharf zu erkennen sind, oft auc.h bei Verwendung 
von Druckrollen oder wo dem RUbensamen eine Leitsaat (Senf, 
RUbsen) zu diesem Zweek beigemengt war; eine Mallnahme del' auch 
manolle Bedenken ent.gegenstehen. Das Blindhaeken erfordert grolle 
Vorsicht Hnd ist nur ausnahmsweise begriindet. Bei der erst en 
Maschinenhacke mull darauf geachlet werden, dan die jungen Pflanz
chen der ZuckerrUbe nieht mit Erde yel1schUttet werden. Die Hack
maschinen werden zu diesem Zweck oft mit rotierenden Scheiben· 
koltern oder anderen Schutzvorrichtungen fUr die jungen Pfla.nzen 
ansgerUstet. 

Die Hackmaschine wird oft auch vor dem Verhacken der Zucker
rUbe verwendet, urn diese Arbeit zu erleichtern. Nach dem Verziehen 
wird die Arbeit fort.gesetzt, sobald sieh die vereinzelten Pflanzen er
holt haben. Wahrend man mit der ersten Hacke den Boden nur etwa 
zwei Zentimeter tief lockert, wird spater eine von Hacke zu Hacke 
tiefergehende Lockerung der obersten Bodenschichle bis auf eine 
Tiefe von fUnf bis sechs Zentimeter vorgenommell. 
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Das Hacken mit der Maschine soil moglichst 
a n g e for t g e set z t w e r den, u m d ·a s V e r h ii r ten d e r 

Db e r s ten Bod ens chi c h t e z u ve r h i n d ern. Der Nachteil, 
der durch die schwer zu vermeidende Beschiidigung der Blatter hierbei 
entsteht, darf uns nicht veranlassen, das Hacken zu frOO einzustellen. 
Man hackt in diesem Foalle nur in den Mittags- und Nachmittags
stunden, zu welcher Zeit die Bla.tter mehr schlaff sind und nicht so 
leicht abbrechen. Wo man die RUbe in weiter ReiJhenentfernung auf 
etwa 50 Zentimeter baut, kann die Hackmaschine Hinger verwendet, 

Abb. 22. D-Hacke der dcutschen Industrie-Werke A. G., Berlin Spandau 

die Bearbeitung des RUbenfeldes grUndlicher durchgeftihrt werden. 
Diese Art der Bestellung erfordert auch die zeitliche Ausdehnnng der 
Haekarbeit. M1t der grofieren Entfoernung der Drillreihen wird doch 
nuch die Beschattung des Bodcns durch die Blatter der RUbe erst 
spater erreicht, der ~intritt der Schat.tengare verzogert. 

Es fehlte nicht an Versllchen, der Maschinenhacke noch ein 
wei teres Feld der lohnenden Betiitigung zu erschliefien. So hat man 
empfohlen, das Ve r hac ken de r D r ,i II rei hen mit den 
Hac k mas chi n e n vorzunehmen. Diese Art des Verhackens 
(Dnrchhacken) bietet den grofien Vorteil, daE diese wichtige PHege-
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arbeit schon viel zeitiger, ja selhst vor dem Auflaufen del' Rube, vor
genommen werden kann. An ein derart,iges blindes Verhacken kann 
man nur da denken, wo del' luckenlose Stand del' Rubenreihen fur 
jeden Fall mit vollster Gewillhei,t erwartet werden kann. 1m allge
meinen ergibt ein Verhacken mit der Maschine stets mehr Fehlstellen 
als das Verhacken mit der Hand, daher diese Art der Verwendung 
del' Hackmaschine auch nur selten zu finden ist. 

Neu und beachtenswert ist auch del' Versuch, durch ein kreuz
weises Drillen einen Quadratver·band der Rube zu erzielen, um mit 
der Hackmaschine kreuz und quer arbeiten zu konnen. Man drillt 
hierbei die eine Haifte der SameDJIDenge in del' einen Richtung und 
die zweite Halfte senkreCiht zu diesen Reihen queruber. Das Hacken 
mit der Maschine kann dann in heiden Richtunge-n erfolgen. Da bei 
dem ersten Qneruberhacken die Reihen schwer zu finden sind, kann 
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Abb. 23. Kreuz- und Querhacke (1. Oberkreuz gedrillle RUbe. 2. ner Bestand nach der erdlen 
Hacke 3. ner Besland hei Belassung jeder vierten Reihe hei der erslen Hacke. 4. Kreuz- u/ld 

Querverhllnd nach der Kreuz- uod Querhacke vor dem Vereinzeln) 

man bei der erst en Hacke jede vioe.rte Reihe als Fuhrung.sreLhe fUr die 
Qnerliberhacke stehen lassen. Die Art des Arbeitsganges ist der von 
Rem yt) gegebenen bildlichen Darstellung des Arbeitsvorganges zu 
entnehmen, die wir in der Abbildung 23 bringen. Dafi diese Anbau
methode nur da zum Ziele fUhren kann, wo die Rube einwandfrei 
auflauft und einen llickenlosen Stand zeigt, ist selbstverstandlich. Yom. 
Standpunkt der Arbeit der Maschinenhacke zeitigt sie den NaclJ.teil, 
daE man mit den Hackmessern nicht SO nahe an die Drillreihen h('ran
rucken kann, als bei de.m normalen Anbau, da die vereinzelten Ruben 
weder in der einen, nOCJh in der anderen Richtung ge.nau in den Drill
reihen stehen. Auch ist zu bedenken, daE .man bei groJl.er Reihenentfer
nung von 40 his 50 Zentimetern eine zu grofie Standweite der Rube er
halt, bei kleinerer Reihenentfer'llung aber jene Vorteile verlorengehen, 
die die g,rofiere Reihenentfernung bietet. Das Kreuzdrillen und Kreuz
und Querhacken wird daher in del' Praxis nicht oder doch nnr ganz 
ansnahmsweise befJ'!iedigende Ergebnisse zeitigen . 

') Th. H. e my: "Zur Lagc des Zuckerriibenbaues", Berlin. 
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4. Behiiufelo uod Meif3elo 
Das B e h auf e I n de r Z u eke r r ii b e war ur.spriinglieh eine 

un~ntbehrliohe Pflegearbeit. Spater ist man mOOr und mehr davon 
abgekommen, die Riibe mit Erde anzuhaufeln und hat sieh heute ganz 
allgemein und einheitlieh die Ansioht herausgebildet, dafi man mit dem 
Behaufeln mehr Schaden als Nutzen stiftet. Die, Ziiohtungsergebnisse 
waren es, die diese Pflegearbeit iiberfliissig maehten. Behaufelt man 
die Riibe, so erreicht man, wi€' die Erfahrung lehrt, bei unseren hooh
geziiehteten Riiben meist das Gegenteil von dean, was man anstrebt. 
Durch ein Bedecken des Riibenkopfes mit Erde entwiekelt sioh. der
selbe starker, wogegen der Riibenkorper darunter leidet und das 
Riibengewicht etwas sinkt. Da man mit dem Behaufeln der Riibe die 
Oberflaehe des Bodens vergrofiert, so befordert man hiermit die 
Wasserverdunstung, eine Erseheinung, die insbesondere auf troekenen 
Roden atillerordentlich unel'Wiinseht ist. Man kann daher an ein An
haufeln nur auf sehr feuehten Boden in niedersehlagsreichen Gegenden 
denken. Unter derartigen Verhaltnissen wird es jedooh zweck
entsprechender sein, die Zuekerriibe im vornhinein auf Kamme zu 
Rtellen, die Kamrnbaumethode zu bevorzugen. 

Das M e i fi e I n d e r Z u eke r r ii b e, worunter man ein tief
greifend€'s Loekern des Bodens mit einem messerartigen Instrument, 
dem Meifiel versteht, ist eine neu empfohlene Pflegemafinahme, die im 
Zuckerriibenbau noch einer sorgfaltigen Er-
probung bedarf. Der Gedankengang, den in 
schweren Boden festgepaekten Riiben in ihrem 
letzten Waehstumstadiulll eine Entspannung 
des Bodens zu schaffen und gleiehzeitig durch 
dieses tiefere Aufreifien des Bodens den Nieder
sehlagen einen raschen Zutritt zu den unteren 
Bodenschichten zu ermoglichen, kann gewifi ~ 

nieht im vorhinein als verfehlt bezeiehnet 
werden. Anderseits kann diese Arbeit gewifi Abb. 24. Dr. Kuhn's 

nur auf sehr schweren Boden von Nutzen sein, Bodenmeillel 

auf welchen sie jedoch einen sehr grofien 
Kraftauf'Wand erfordert und nieht leicht durchfiihrbar ist. Aueh ist 
es sehr fraglich, ob der Vo,rteil, den das Meilleln der Zuckerriibe ver
spricht, nicht weitaus ger,inger ist, als der Sohaden, den man hierbei 
durc.h das Zerreifien des feinen, so vielverzwl'igten Wurzelsystems 
der Riibe stiftet. Man wird aus diesem Grunde zwar danach traehten, 
mit der Hacke den Boden zwischen d€'n Rubenreihen tiefer und tiefer 
zu lockern, bis man womoglich eine kriimelnde Schichte von fiinf bis 
sechs Zentimeter gesehaffen hat, doeh ein tieferes Loek€'rn der Aeker
krume mit dem Meillel nur da vornehmen, ViO man in einwandfreden 
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Versucilien, die gUnstige Wirkung dieser Pflegearbeit Gereits un
zweifelhaft feststellen konnte. 

Man kann an dem Meillel auch, in beliebiger Tiefe, ein kleines 
gansefufiartiges Hackmesser zur Lockerung der obersten Boden
sehiehte anbringen, wie aus der Abbildung 24 ersiehtlieh ist. 

VII. Die Krankheiten und Feinde der Zuckerriibe 
Es kann nieht di-e Aufgabe der vorliegenden kleinen Arbeit sein, 

die K ran k h e i ten u n d F -e i n d e d e r Z u c k err U b e ein
gehender und lUckenlos aufzuzahlen und zu besprechen. Sie sollen 
jedoch nicht vollkommen unerwahnt bleiben, da innen jeder RUbe 
bauend-e Landwirt die grofite Beachtung schenken mufi. Sobald die 
ZuckerrUbe Krankheitserscheinungen zeigt oder die kleinen Fe-inde 
del' ZuckerrUbe in gefahrdrohender Weise zunehmen, wird sich j-eder 
Landwirt dartiber in grUndlichster 'Weise informieren mUS6en, wie er 
den dro<henden Schaden abwenden odeI' einschranken kann. Leider 
sind die Mittel, die uns zur Bekampfung der Krankheiten uilid zur 
Abwehr del' Schadlinge der ZuckerrUbe zur VerfUgung stehen, nieht 
immer Erfolg versprechend. 

1m Kampf gegen die Krankheiten unci Feinde der Zuckerrtibe 
wird man VOl' allem trachten mtissen, all e G run d b ed i n gun g e n 
z usc h a f fen, die e i n I' a s c h e IS u n d f I' e u dig e s G e d e i hen 
del' j 11 n g e n RUb en p f 1 an z c hen sic hers tell e n. Bieten 
wir del' RUbe gtinstige Bedingungen fUr das rasche Auflaufen, sorgen 
,vir daftir, dafi inr im ersten Wachstumstadillm genUgenrle Mengen 
leicht aufnehmbarer Nahrstof.fe zur VerfUgung stehen und die notigen 
Pflegeal'beiten rechtz·eitig und zrwookentsprechend durehgeftihrt werden, 
so eflhOhen wir die Wachstumsfreudigkeit und hiermit die Wider
standsfahigkeit d-er Riibe gegen ihre Feinde und Krankheiten. 

1. Der Wurzelbrand 
Die geftirchtete Krankheit des Wurzelbrandes wird hauptsach

lieh durch den Pilz Phoma betae hervorgerufen, del' auah auf den 
oberiI'dis0hen Teilen del' RUbe vorkommt, daher mit d'l'-m Samen iiber
tragen werden kann. Man SChtit,7A sich gegen das Einsc.hleppen dieses 
Pilzes durch Beizen des Samens mit Betanal, Gel'IIlisan odeI' Uspulun. 

Es sind j-edoch auch die Pilze Aphanomyces laevis und Phythium 
debaryanum, die vom Boden aus die jungen Pflii.nzchen befallen und 
die gleichen Krankheitsersoheinungen hervormfen. 

Del' Wurzelbrand befa.llt die Pfla.nzen in ihrem jUngst-en Wachs
tumst·adium. Nicht selten beginnt die Krankheit schon bald nach dem 
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Auskeimen des Samens und vernichtet die PfUinzchen, noch ehe sie 
d~n Boden durClhbrechen. Die Wurzeln der erkrankten jungen Ruben
pflanzen werden schwarz und verdiinnen sich fadenfOrmig, daher man 
die Krankheit ·auch als "Schwal1zbeini'gkeit" bezeichnet oder von einer 
"Fadi~eit der Wurzeln" spricht. Meist treibt das vom Wur.zelbrand 
befallene Rubenpflanzchen noch einige Blatter und geht dann zur 
Zeit des Verziehens ein. Dbersteht die Pflanze die Krankheit, so 
bleibt sie doch im Wachstll!ID stark zuruck, die Wurzeln zeigen of.! 
Mi.Bbildungen und ihr Zuckergehalt ist ein geringer. Sobald die jungen 
Ruben sechs Blatter ha·ben, ist die Gefahr einer Krankheit voruber. 
Abgesehen von dem Beiz.en des Samens, das fUr jaden Fall nur vor
teilhaft sein kann, haA; man dafUr zu sorgen, da.B aIle Grundbedin
gungen fur ein moglichst raeches Auflaufen der Saat und eine freu
dige Entwicklung der jungen Rubenpflanzen geschaffen werden. 

Nach Roe mer') konnen unter europaischen Verhaltnissen fUr 
die Beizung des Rubens8imens gegen Wurzelbrand empfohlen werden: 
Bet 'a n a I 0·75 Prozent ~in bis ~wei Stunden oder 1·5 Prozent fUnf 
Minuten lang, ein Kilogramm Betanal rur 100 Kilogramm Ruben
samen. Bei "Kettenbeize", das heiBt bei mehrfacher Benu.tzung der 
Beizflussigkeit ohne Wechsel, sind di'l'angegebenen Betanalmengen 
all f ein Prozent bzw. 1·75 Prozent zu erhohen. G e r m i san und 
U s p u I u n, beide in 0·25prozentiger Losung eine Stunde lang mit 
einen Kilogramm je 100 Kilogramm Samen. Beim Bei~n solI der 
Samen in lockere Siicke gruuUt werden, da er sonst auf der Beiz
fllissigkeit schwimmt. Den Mitteln wir.d nachgeriihmt, daE sie auch 
stimulierend, fOrdernd auf den Aufgang der Rube wirken. Es ist 
nicht unwahrscheinlich, daE die Bet a n a 1- T roc ken b e i z e die 
N aBbei.ze ersetzen ka.nn. Das Verfahren wurde den V orteil bieten, 
daE der gebeizt'l' Rubensamen aufbewahrt werden konnte. 

2. Die Herz- und Trockenfiule 
Die Krankheit zeigt sich in der Peri ode der Trockenheit im J uli 

und August. Die Blatter im. Herz der Rube sterben ab und werden 
schwarz. Nicht selten erkrankt der ganze Rubenkopf und auch der 
Rtibenkorper, auf wel0hem sich braungrau verfarbte Flecke bilden, 
die schlie.Blich zu einer Vernichtung eines gro.Ben Teiles der Rube 
fiihren konnen. 

Die Herz- und Trockenfaule scheint eine sogenannte physiologische 
Krankheit Il.:U sein, die insbesolldere auf alkalisch reagierenden 
BOden auftritt. VeI"krll'stung und Trockenheit fOrdern die Erkrankung, 
somit der Landwirt trachten muE, dero BOlden die Feuchti'gkeit zu 

') Th. Roe mer: "Handbuch 'des Zuckerrtibenbaues" a. a. O. S. 295. 
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erhalten und jeder KrusteIllbildung vorzubeugen. Die Krankheit wird 
von einem Pilz (Phoma betae) begleitet, der jedoch nicht als Erreger 
der Krankheit anzusehen ist. Einzelne Rubensorten sollen fUr diese 
allgemein verbreitete Kr·ankheit weniger empfanglich sein. 

8. Der Jugendschorf 
Die Zuckerrube weist nic.ht selten schon in ihrem J ugendstadium 

Schorfbildung auf, die sich spater oft ausheilt oder auch eine Ver
kummerung der Pflanze nach sieh ziehen kann. 

4. Der Gfirtelschorf 
Der Gurtelschorf wird anscheinend durcll versc.hiedene Arten 

der Pil~gattung Actinomyces hervorgerufen. Der Pilz verursacht eine 
vermehrte Korkbildung an der Oberschichte der Rube, die schlie.6lich 
rei.6t. Eine gute Durchluftung des Bodens, grundliche Bodenbearbei
tung, werden als wirksame Vorbengungsma.6nahmen empfohlen. 

5. Der Pustelschorf 
Der Krankheit, die durch ein Baklerium verursacht wird, kommt 

keine gro.6ere Bedeutung zu, da sie nur selten nennenswerte Schaden 
verursachl. Das Krankheitsbild ist ein ahnliohes, wie bei der bekannten 
Schorfkrankheit der Kartoffeln. Feuchter Boden begunstigt die Ent
wicklung der Krankheit. 

6. Die Rfibenschwanzfiiule 
Ende Juni, oft selbst spat.er, verfarbt sic.h die Rube beginnend 

an der Spitze der Wurzel. Die Krankheit ergreift bald den unleren 
Teil des Riibenkorper,s, del' eine schwarz.graue Farbe annimmt, welk 
wird und schlie.6lich abstil'bt. Da die Krankheit, bz.w. die Faule von 
unten nach oben aufsteigt, ist sie l-e-icht zu erkennen. Mit der fort
schreiteIlJden Erkrankung der Wurzel werden die Blatter welk und 
ge1b. Die erkrankte Rube ist arm an Zucker. 

Die Krankheit durfte durch Bakt'E.'rien verursacht werden und 
stehen UIllS keine Bekamp.fungsmiUel zur VerfUgung. 

7. Die Rotfiiule 
Die Krankheit ist in manc.hen Gegenden ziemlich verbreitet, 

stiftet jedoch nur selten grofieren Schaden. Sie wird durch einen Pilz 
Rhizoctonia violaooa verursacht, der an dem unteren und mittleren 
Riibenkorper in Form eines rotvioletten tJberzuges in Erscheinung 
tritt. Das Mycel d-e-s Pilzes wird iIDJller dichter, breitet sich aus und 
kann der Pilzbefall schliefilich auch zu einer Faulnis des Rubcnkor
pers fUhren. 
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Der Pilz ,befallt auch Mohren, Luzerne und ist auch auf manchen 
Unkrautern zu finden. Da sich dieser "rote Schimmel" an den RUben 
zumeist an wenig umfangreichen Stellen des RUbenfeldes zeigt, so 
wird empfohlen, die ersterkrankten Pflanzen bald zu entfernen, den 
Boden umzustechen und stark zu kalken. Wirtscha·ftlioh begrUndet 
dUrfte diese Ma.Gnahme nur da s~in, wo die Rotfaule nicht schon ver
brei,tet ist und nicht alIe Jahre auftrit.t. 

8. Der Wurzelkropf 
Durch die Einwirkung von Bakoterien (Bacterium hunefaciens) 

entstehen am oberen Teil des Rlibenkorpens kropfartige AuswUchse. 
Der Krankheit fallt keine besondere Bedeutung zu, obwohl die be
fallenen RUben zuckerarmer sind. 

9. Der Riibenrost 
Der RUbenrost wird durch einen Pilz (Uromyces betae) verur

sacht und ist der Befall der Rlibenblatter nur selten ein so starker, 
daE man mit einem wesentlichen Schaden rechnen muE. 

10. Der falsche Meltau 
Diese Krankheit, allch Krauselkrankheit der Blatt'cr genannt, 

wird durch einen Pilz (Peronospora Schachtii) hervorgerufen. Sic 
tritt im Mai oder Juni auf d~n jungen Herzblattern auf. Die Blatter 
bekommen eine g·ekrauselte Form und sterben spater a.b. Die Krank
heit bringt nur selten eine schwerere Schadigung des Rlibenbeatandes 
mit sich. 

Da der Pilz am Kopf der RUbe liberwintert, kann er den Samen
rUben gcfahrlich werden und wird in diesem Fall der Kampf gegen 
denselben durch Bespritzen mit KupfervHriol-KalkbrUhe (Bordeaux
brUhe) aufzunehmen sein. 

11. Die Blattfleckenkrankheit 
Die Blattfleckenkrankheit wird durch den Pilz Cercospora 

beticola verursacht. Sie tritt in manchen Landern in besorgnis
erregender Weise auf und verursacht oft schwere Erntedepressionen; 
so zum Beispi~l in o.beritalien, Ungarn, Rumanien usw. auch in 
einigen RUbe bauendcn Distrikten von N ordamerika (Colorado). In 
Deutschland hat sie bisher keinen nennenswerten Schaden gestiftet. 

Die Krankheit wird durch die Sporen des Pilzes venll"sacht, die 
auf den Zuckerrlibenblattern auskeim~n, wobei der Keimschlauch 
durch die Spaltoffnungen des Blattes eindringt. 1m Blatt entstehen 
kleine Flecken, die sioh dann rasch ausbreiten konnen, bis schlie.Glich 
die befallenen Blatter vollkommen absterben. Die RUben treiben dann 

Sedlmayr. Zuc:kerriibenbau 5 
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neue Blatter, doch erkranken spaJer auch diese, wodurch die RUbe in 
ihrer Entwieklung zum Stillstand kQmmt und del' Zuekergehalt del' 
Rliben zurlickgeht. 

Die Krankheit beginnt meist Ende J uni, anfangs J uli. Ais Be
kampfungsmittel dient ein wiederholtes Bespritzen der ZuekerrUbe mit 
1· bis U>prozentiger Kupferkalkbrlihe. Das Bespritzen del' RUbe, Zll 

welehem gute Peronospora-sprit,zen zu vel'lWenden sind, muil vor
genommen werden, noch ehe die Blatter von der Krankheit befallen 
wurdcn und ist dann in Zwisehenraumen von 20 bis 25 Tagen Zll 

wiederholen. Das von Cercospora befallene Rlibenkraut soll nach der 
Ernte ,sol'gfaltigst yom Felde entfernt, nicht aber untergepflligt 
werden') . 

12. Die Blattbraune 
Es ist ein Pilz (ClasterosporiuJIIl putrefaciens), der diese Krank

heit des Rlibenblattes verursacht. Da die Krankheit erst im Spa,t
sommer und im Herbst und nahezn ausschliemich auf den allen 
Blattern auftritt, die ohnehin ihrem AbeterOOn entgegengehen, so 
stiftet sie keinen nennenswerten Schaden und hat keine wirtschaft
liehe Bedentnng. 

13. Die Riibenmiidigkeit 
Es sind di'L' N e mat 0 den, das RUbenii1ehen (Heterodera 

Schachtii) ein kleiner Fadenwurm, die die RlibenmlidiJgkeit verur
sachen. Eine starke Vermehrung der Rlibennematoden wurde meist 
durch eine Zll rasche Wiederkehr der Rlibe auf dem gleiellen Feld ver
ursaeht. Sob aId man die Ursache der Rlibenmlidigkeit erkannte und 
die Zuckerrlibe nur jades vierte J ahr oder in sechs J ahren nur zwei
mal baute, ist die Erscheinung del' RlibenmUdigkeit stark zurUc.k
gegangen. 

Das Vorhandensein von Nematouen erkennt man an dem Welk
,verden del' anilersten Blatter, an dem lippigen Wachstum del' Sang
wurzeln, an den feinen, quarzsandiihnlichen, kleinen weiilen Plinktchen 
an den vVnrzeln. Es sind dies die weiblichen Tiere, die mit ihrem 
V Ol'derteil in der Rlibenwurzel stecken, wahrend del' Hinterleib, in 
dessen lnnerem sich die Eier entwickeln, herausragt. 

Von den Bekampfnngsverfahren verdient vor aIlem die Wahl 
cineI' zweckentsprechenden Fruchtfolge die weitgehendste Beachtung 
des Zuckerrlibe bauenden Landwirtes. Man baut die Fruchtfolge der
art auf, dail aus derselben aIle Pflanzen, die als "Wirtspflanzen" der 
Nematoden anzneehen sind (Hafer, Samenrti:be, Raps, Rlibsen usw.) , 
vollkommen ausgeschaltet und mogliehst viele "Feindpflanzen" der 

') II a t v a 11 i bar 6: "A czukorrepa cercospora betcgsege elleni 
vedCkezes", Kozteick 1927. 40 szam. 
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Nematoden (Zichorie, Roggen, Luzerne, Mais, Kleearten, Esparsette, 
vVicken usw.) in dem Umlauf miteinbezogen w-erden. Es darf jedoch 
nicht ubersehen werden, dafi es anscheinend verschieden geartete 
Nematodenstamme gibt, Neu:natoden, die auch die Gerste stark be
fallen und Hafernematoden, die der Rube nicht gefahl'lich werden. Man 
hat somit die Fruchtfolge den im eigenen Betrieb gemachten Beobach
tungen anzupassen. 

Der Kampf gegen die Nematoden wird, abgesehen von einer 
zweck-entsproohenden Fl'uchtfolge, am eriolgversprechendsten durch 
fruhzeitige starke Aussaat geftihrt. Das Verhacken und Vel'einzeln 
mufi moglicrust zeitlich erfolgen. Versaumt man die l'ichtige Zeit flir 
diese Al'beit, so ist mit einer starken Vel'mehrung der Nematoden zu 
l'echnen. 

Ais weiteres BekampillngSIVerfahl'en kommt die Fan g
p f I a n zen met hod e von Julius Kuhn, die B ern e bur g e r 
-C b e r s c h u fi dun gun g, die c hem i s c hen V e r fa h r e n und 
neuere Verfahren, die noch nicht gentigend el'probt sind, in Betracht. 
Ruben bauende Landwirte, die auf mit Nematoden verseuchten Boden 
arbeiten, mtissen sich mit del' LebeIllSweise dieses Schadlinges, seinem 
Verhalten gegenuber den eiMelnen Feldpflanzen und mit den so 
ubel'aus Zlahlreichen Bekampfungsvel'suchen vertl'aut machen, um den 
Kampf mit diesem Schlidling mit Aussicht auf Erfolg aufnehmen zu 
konnen. 

14. Der Drahtwurm 
Der Drahtwurm, die Made des SaatschneUkMers, ist ein jedem 

Rube bauenden Landwil't bekannter Schooling. Er soli sich 
fUnf Jahre im Boden aufhalten und wird den Ruben insbesondere in 
ihrem J ugendstadium gefahrlich. 

Kalkdungung, Drainage, Kammbau sind die Mitteln, die im 
Kampf gegen diesen Schiidlirug empfohlen werden. H 0 11 run g nnd 
II old e fie i fi haben dul'ch Eingraben von KartoffelsWcken, die in 
gleichen Abstlinden von etwa einem halben Meter einige Zentimeter 
tief in die Erde eingelegt und nach 24 Stunden mit den eingeWlanderten 
Drahtwurmern anfgelesen werden, sehr beachtenswerte El'folge 
erzielt. 

15. Der Eogerliog 
Der Engerling des Maikltfel's verursacht in manchen Gegenden 

nnd manchen J ahren sehr wesentlichen Sehaden durch das Benrugen 
del' jungen Rubenwul'·zeln. Wo ein Engerlingschaden zu el"Warten ist, 
baut man die Rube dichter an und sammelt die Engerlinge mit Kindem 
cin. Ihre Frafistellen sind ,an dem W·elkwerden der Rubenblatter zu 
erkennen. Auch sind aile Mittel geboten, die eine rrusche nnd frendige 
Entwicklung der Rube fOrdern. 

5' 
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Eine wirksame Bekampfung der Engerlingplage ist nur dureh 
eine gemeindeweise, behordlieh angeordnete, systematisehe Vertilgung 
der Maikafer zu erzielen. Daneben sind die Feinde der Engerlinge, 
Maulwlirfe, Saatkrahen usw. zu sehlitzen. 

16. Die Riibenfliege 
Die Rlibenfliege, Pegomyia hyoseyami, ahnelt der Stubenfliege 

. und stiftete in den letzt€n J ahren in versehiedenen Gegenden Deutseh
lands reeht empfindliehen Sehaden. 1m Frlihjahr kommt die evste 
Generation aus der Erde und legt bal.d naeh ihrem Erseheinen an der 
Unterseit€ der Blatter kleine Gruppen weifier Eier abo Schon naeh 
wenigen Tagen entsehltipfen diesen Eiern die Larven und bohren sich 
in das Blatt ein. Sobald sie el'W1aehsen sind, verpuppen sie sich zu 
einem braunen Tonneh€n und bringen in wenigen Woehen eine z.weite 
Generation, manehmal eine dritte Generation, hervor. 

Die befallenen Blatter zeigen ein blasig aufgetriebenes, glasig 
durehschein€ndes Aussehen, b1s sie schliefilieh vertroc.knen. Die Made 
nnd ihre Exkremente sind im dnrehfallenden Licht unsehwer fest
zustellen. 

1m Kampf gegen die Rlibenfliege baut man die Rlibe dieht an und 
traehtet dureh reehtzeitiges Vt'rziehen die befallenen Pflanzen zu ver
nichten. Es genligt zu diesem Zweek ein rasches Abtroeknen der 
Pflanze an der Sonne. Man versucht sie aueh durch Aufspritzen einer 
Losung von Arsen und Zucker od€r Fluornatrium zu bekampfen. Ver
tilgen aller Unkrauter, das Vermeiden einer Jauchedlingung oder 
Fakaldiingung, sind Mafinahmen, die den Kampf gegen die Riiben
fliege unterstiitz€n. 

17. Die Riisselkafer 
Die Rtisselkafer sind in manchen GegeIlJden del' warmeren Ge

biete sohr gefiirchtete Feinde der Zuckerrliht'. Es sind insbesondere 
der Derbrlifilel', Cleonus punctivenlris und Cleonus Huleirostris, doeh 
aneh der Lappenriifiler, Otiorhynehus ligu,stici, die in grofien Massen 
auftreten und die junge Riibe, bald naeh dem Auflaufen der Saat, voll
kommen vernichten konnen. 

Wo die Riisselkafer alljahrlieh die jungen Riibenpflanzen mit 
Verniehtung bedrohen, wird der Kampf gegen dieselben mit allen 
verfligbaren Mitteln gefiihrt. Es zahlen Zll diesen Mitteln: Das An
legen von 30 Zentimeter breiten und 30 Zentimeter tiefen Fanggraben 
am Rande der Rlibenfe1der mit senkrechten Seitenwand€n, ferner star
kerer frlihzeitiger Anbau unrl verstarkter Anbau der Querwande del' 
Riibenfe1der, wo man die Rlibe als F,angpflanzen beniitzt, Bespritzen 
der Rube mit ChlorbariumlO,slmg oder Sehweinfurlergrlinbrlihe und 
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Einsammeln der RusselkliJer durch Kinder. W 0 dieBe Bekampfungs
mittel rechtzeitig und sinngemafi verwend-et werden, fiihrcn sie mit 
seltenen AUfmahmen zu einem vollen Erfolg. 

18. Der Riibenaaskafer 
Die Larven d-er beiden Aaaskaferarten, Blitophaga undata und 

Blitophaga opaca (nicht Silpha atrata, wie man frtiher annahm), 
fress-en im Fruhjahr die jungen Blatter der Rube oft so st.ark ab, dafi 
nur noch die Blattrippen ubrig bleiben. Die glaIliZend schwarzen Tiere, 
die nach hinten zu schmaler werden, haben zwolf Korperringe, 
kammen e(;wa im Mai zum Vorsehein, ent.wickeln auf den Blaftern 
eine erstaunliche Fre.lHust und ziehen sich nach zwei bis drei Wachen 
in den Boden zuruok, wo sie ihre Entwicklung zum Kafer durch
machen. 

Ais Bekampfungsmittel wird das Bestauben mit Arsenmitteln und 
das Bespritzen mit verdunnter PetroleumseifcnlOsung empfahlen. Ab 
und Zll kann auch ein verspatetes Verziehen uud intensives Behack-en 
dcr Rube den Sehaden mildern. 

19. Der Schildkafer 
Der nebelige Schildkiifer, Cassida n€lblllasa, sowie seine Larven, 

fl'6SSen meist im Monat Juni Locher in das Rubenblatt. Dieser Schoo
ling trit! insbesondere in trockenen J ahren da auf, wo sich seine 
eigentlichen NahrpfIanzen, die Melden und Gansefufi-Arten, vorfinden. 
Es ist daher wichtig, die Melden und den Gansefllfi restlos zu ver
tilgen. Ais Bekampfllngsmittel werden die gIeichcn Mittel empfohlen, 
die man im Kampf gegen den Aaskafer gebrallcht. 

20. Die Riibenblattwanze 
Diose Blatlwanze, Piesma quadrarta, kann bei massenhaftem Auf

treten die jungen Rubenpflanzen vollkammen vernichten und die ent
wickelten Ruben nicht ullwesentlich schadigen. Die e(,wa 31/2 Milli
meter grafie Wanze ist gran mit sehwarzlichen Zeichnungen, wandert 
ails ihren Schlupfwinkeln (Waldrander, Raine) im Fruhjahr aus, 
befallt varerst meist die Melden und spater die Rubenf-elder. In den 
IWbenfeldern wird der Schaden varerst an den Feldrandern fiihlbar, 
bis er schliefilich mehr und mehr am ganz'en Feld'e in El'Scheinnng 
tritt. Man vertilge die Sehlupfwinkeln. Man kann auch angrenzend an 
dieselben (Wuldrand, Remisen) einen Streifen fruhzeitig und dieht 
gt'baute Rube als F'angpflanzen benutzen, die man nach dem Befall 
unterpflugt ader naeh A p p e JI) mit dem Bekampfllngsmittel "Rimex" 

1) O. A p pel: "Krankheiten ner Zuckerriibe", I'. I'arey, Berlin 1926. 
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der Firma Merk-Darmstadt, bespritzt. Das ganze Feld zu bespritzen 
ware zu teuer. 

21. Die Blattlaus 
Die BIattlaus, die die Zuc.kerriibe befiUlt, Aphis fa·ba'€', vermehrt 

sich bei trockenem Wetter sahr rasch. Seitdem man den Winterwirt 
dieser Laua kennt, versucht man durch Vernichtung des Spindel
baum'€'s odeI' Pfafrenhiitc.hen, das Auftreten der Lause zu unter
driicken, doch zeitigte diese Mafinahme keinen durchschlagenden 
Erfolg, da die Lause auf sehr weite Strecken iibertragen werden. So
bald die erst'€'n Blatter von Laueen befallen werden, kann ein Aus
brechen und Vernichten derselben von V orteil sein, doch stehen dieser 
Mafinahme meist wirtschaftlic.he Bedenken gegeniiber. Das Bespritzen 
mit TabakseifenlOsung oder Quassia-SeifenlOsung zeitigt auch meist 
keinen voUen Erfolg, da die Lause an der Untel'seite d-er Blatter sitzen 
und eine Krauselung des Blattes verul'lSachen, die sie schlitzt. 

1m Rlibensamenbau, del' durch die Blattlause sehr. schw'€'ren 
Schaden erleiden kann, wird man allen BekiLmpfungsmethoden die 
grofite Aufmer}{lsamkeit zllwenden miissen. 

22. Die Erdraupe 
Ais Erdraupe bl-zeichnet der Rlibenballer meist die graue Raupe 

del' Wintersaateule (Agrotis segetum). Es sind dies etwa vier bis flinf 
Zentimeter lange und einen halben Zentimeter dicke Raupen, die so
wohl die Blatter schiidigen, als auch flache Locher aus del' Riibe 
herausfressen. Ab und zu tritt auch die Raupe des Gammaeule (Plusia 
gamma) in .grofien Massen a.uf. 

Von den verschiedenen Mitteln, die gegen diese Scha.dlinge emp
fohlen werden, biatet keines die Gewahr flir einen durch,greifenden 
Erfolg. 

VID. Die Ernte der Zuckerriibe 
Die Ernte der Zuckerrlibe stellt den Landwirt vor eine Reihe 

schwieriger Aufgaben. Er hat den Zeitpunkt festzusteIlen, zu welchem 
mit der Rodung del' Riiben begonnen werden solI, falls er sich dies
bezliglic.h nieht dem Diktat del' Zuckerfabrik frei:willig unterordnet. 
Er mufi sich entscheiden, wie lange er die Erntearbeit hinausziehen 
darf, ohne ein zu gro.Bes Risiko zu iibernehmen. Er solI sich tiber die 
Art und Weise, in welcher die Erntearbeit in ~weckentsprechendster 
Weise vOl'lzunebmen ist, ein klares Bild schaffeD und den unentbehr
lichen Einklang zwischen der Zahl del' zur Verfiigung stehenden 
Arbeitskrii.fte und del' mit der ROOung verbundenen Al"beitsleistung 
herstellen. Die LOsung dieser Aufgaben wird ganz wesentlich dadurch 
erschwert, dafi die Witterung aIle sorgfaltigst durchgefiihrten Berech-
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nungen tiber den Haufen wirft nnd den Landwirt ganz Ullerwartet 
VOl' neue Aufgaben stellen kann. 

Del' Beg inn del' Ern t e. ist eigentlieh mit dem Zeitpunkt 
gegeben, zu welehem die Zuakerrube ihre Ent.wieklung abgeschlossen 
hat untd nicht mehr so viel Zucker einlagert, als sie dureh die Atmung 
verbraueht. Diesel' ZeitpuIlikt ist nieht .selten, insbesondere in trockenen 
Lagen und warmerem Klima, dureh ein herbstliehes Verfarben del' 
Rubenblatter deutlieh erkennbar. Auf BOden, die del' Rtibe reiehliehst 
Nahrstoffe und gentigende Mengen an Wasser zur Verfugung stellen, 
kann jedoeh von einer eigentliehen Reife del' Rube nieht gesprO(~hen 
werden. So rechnet man zum Beispiel in Mitteldeutschland im Monate 
Oktober im Durehsehnitt del' Jahre und bei sonnigem Wetter, noeh mit 
einer Gewiehtszunahme von 10 bis 15 Doppelzentner Zuokerriibe pro 
Woehe je Hektar, wobei del' ZuckergeJhalt del' Rube im gleiehen Monat 
noeh um ein Prozent zunehmen kann. Erst wenn die durehsehnitt
liehe LufttOOlperatur unter seehs Gmd Celsius sinkt, hort die Assimi
lation auf, wogegen die Atmungstatigkeit selbst bei Frost nieht voll
kommen ruht. Landwirte und Zuckerfabriken sind daher meist daran 
interessiert, die Ernte del' Rube nioht zu fruh zu beginnen, dabei abel' 
anderseits doch gezwul1gen, den Beginn diesel' Arbeit nieht Zll spat 
anzusetzen, um die Rodung und die Verarbeitung del' Rube reehtzeitig 
beenden :tu konnen. Je eher man mit den Brntearbeiten beginnt, desto 
grofier wird die Zahl del' Tage, die fUr die Erledigung diesel' Arbeit 
zur VerfUgung stehen. Gewinnt man Zeit fUr die Erntearbeit, so kann 
man mit weniger Arbeitskraften das Auslangen finden, wodnreh 
die Arbeit meist aueh verbilligt wird. Auch del' Wunsch, mit del' 
'3c-hweren Arbeit des Abtransportes del' RUbe beginnen zu konnen, 
.solange das Feld und die Feldwege noeh leiehter zu befahren sind, 
~1eranlafit nieht seHen zu einem zeitlieheren Beginn del' RUbenernte. In 
Hetrieben, in welehen man nach del' ZnckerrUbe zum Teil noch 
.Winterweizen banen will, mufi mit dem Roden der Rube besonders 
·zeitlich begonnen werden. A neh eine Reihe anderer den ortlichen Ver
hiiltnissen entspringende Einflusse konnen bei del' Wahl dieses Zeit
punktes mitobestimmend sein. Es sind somit zumeist wi rt s e h a f t
lie h e Gesiehtspnnkte, die bei del' Losung diesel' Frage von ansschlag
.gebender Bedeutung sind. 

Del' A b s chI u fi del' Rod e a l' b e i t soIl VOl' dem Zeitpunkt 
erfoigen, zu welehem ein andauerndes Frostwetter eintreten konnte. 
Kleinere Friihfroste schiidigen die noeh in del' Erde befindliehe Rube 
'nieht. Sie behindern jedoeh die Erntearbeit, da man bei Frostwetter 
das Roden del' Rube einstellen mufi. 

Das Roden del' Znokerrube kann mittelst HandaI"beit, mitlelst Ma
sehinen odeI' im Sinne del' neuen RUbenrodoverfahren erfolgen. 
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1. Ernte mit der Hand 

Die Ernte d~r Znckerrube wird in sehl' vielen Betrieben noch 
ausschliefilich mittelst Handarbeit durchgeftihrt. Die Ar,beit mit del' 
Hand ist einfach, bietet unter normalen Witterungsverhaltnissen keine 
Schwierigkeiten, vorausges-etzt, dafi del' Betrieb uber gentigend Arbeits
krafte verftigt. Del' Arbeitsgang zel'fallt in drei Teile: 

1. Das Heben del' Rube, 
2. Das Kopfen del' Rube. 
3. Das Zusammenlegen del' Rube in kleine Hanfen. 
Das He ben del' Rub e wird mittelst des Spaten oder der 

Ritbenerntegabel (Abbildung 25) vorgenommen. Auf leichteren Boden 
verdient del' Spaten, auf schwe
ren, trockenen Boden del' gabel
formige Rubenheber den Vorzug. 
Auf schweren BOden ist das An
heben del' Rube eine ausgespro
chene Mannerarbeit. Es ist darauf 
zu achten, dafi die Ruben durch 
das Werkzeug nicht. verletzt 
werden. 

Das K 0 p fen del' R ti b e 
erfolgt mit einem schweren Haek
messer oder einem anderen hier-

Abb. 25. HUbcnerntegabel und Rilbenspaten ZU geeigneten Instrument knapp 
unterhalb des Blattansatzes. Von 

,~ 
i " r=! \'\) 

Q 

den so uberaus verschiedenarti
gen Typen des R ti ben b e i I e s 
ist nach See b a fil) die in Ab
bildung 26, Figur I, abgebildete 
Type mit einem Gewicht von 450 
bis 500 Gramm deshalb vortej:l
haft, da das Schwergewicht in der 
Spitze des Beiles Jiegt. Urn mit 

Abb. 26. Kiipfgeratc fUr gcrodete RUben (Beil, einem K 0 p f spa ten (Abbil-
Messer, Sicbel, Kopfspaten) 

dung 26, Fignr 4) richtig arbeiten 
zu konnen, mussen die gerodeten RUben in Reihen gelegt werden, eine 
Arbeit, die nicht lohnt. D ie Rub ens i c h e list nieht wie die 
Getreidesiehel aus Stahlblech, sondern aus Stahl, hat ein Gewicht von 
etwa 200 bis 250 Gramm und ist insofern fur die Kopfarbeit 
gut gooignet, als mit del' SichelspiLze die Rube angehackt und so der 
linken Hand leicht zugeftihrt werden kann. Das Kopfen mufi sehr 

') E. O. See b aU: "Geriitc unrl Arbeitssturlie beim Zuckerriiben
bau" a. a. O. 
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sorgfaltig an der richtigen Stelle mit einem glatten Schnitt erfolgen. 
Bin zu starkes Kopren der RUb€ ist unwirtschaftlich, ein zu sehwaches 
Kopfen ist fUr die Verarbeitung der RUbe von Nachteil. Auch treiben 

Abb. 27. Zwcireihiger RUbenhebcr der Fa. Fr. Dehne, Halberstadt 

sc:hlecht gekopfte RUben bei langerem Lagern in der Miete aus, wo
dnrch Veri lisle an Gewicht lind Zucker entstehen. 

Die gekopften llnd von der Erde gereinigten RUben werden in 
Haulen gebracht oMr lInmittelbar verladen. Die RUbenhaufen sind 

Abb. 28. Zehnreihiger RUbenhebcr der Fa. J. Kemna, llreslau 

sorgfaitig in gerad'e Reihen zu legen, urn die Abfuhr zu erleichtern 
und falls dies wUnschcnswert erscheint, zwischen den Reihen auch 
ackern ZlI konnen. 
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Die drei Arbeiten sind in einem Arbeitsgang von den gleichen 
P€rsonen unmittelbar hintereinander zu erledigen. Die Arbeit wird 
am best en im Akkord entlohnt, wobei sich einige, etwa drei bis vier 
Leute (Manner nnd Frauen) in eine Gruppe zusammenschlieilen. Sehr 
gut bewahrt sich hierbei dt'l' Familienakkord. Der Akkordsatz wird 
nach del' Flacheneinheit (Morgen, J och), nieht selten aueh nach del' 
Menge del' gerodeten RUben (RUbenkisten) festgesetzt. Die V€rwen
dung von RUbenkisten ohne Boden bietet den Vorteil, dail die Arbeit€r 
danach traehten, keine RUben abzurei.Ben, da lange Ruben die Kisten 
raseher filllen. Aueh wird bei di€ser Methode eine vollkommen gleiche 
Groile del' RUbenhaufen erzielt, wodureh del' Dberblic.k uber die Hohe 

Abb. 29. Zweireihige Riibenkopfmaschine der F8. W. Siedersleben & Co., Bernburg 

del' RUbenertrage lind die Kontrolle der RUbenabfuhr wesentlieh N

leichtert wird. 
Die Ernte mit del' Hand bietet den Vorteil, daB del' Boden w~mig 

aufgewuhlt wird. Die Abfuhr del' RUbe wird hierdureh erleichtert. Die 
Blatter konnen 5ehr sorgsam gewonnen werden, sie werden weniger 
besehmlltzt. 

In Betrieben, in welchen es zur Zeit del' RUbent'l'nte an Arbeits
kraften fehlt oder abel' in normalen J ahren del' schwere Boden so sehr 
verhartet, dail bei dem Roden mit del' Hand viele RUben abgerissen 
werden, leisten die RUb e n h e be r nnd RUb e n rod e p f IU g e gute 
Dienste (Abbildung 27 und 28). Man hat RUbcnheber fill' Gespanne 
nnd Seilzug, Rubenheber, die einseitig arbeitend die RUben in einer 
Tiefe von etwa 25 bis 27 Zcntimeter nntergreiten und anheben und 
RUbenheber, die zweiseitig arbeitend, nul' 12 bis 15 Zentimeter tief 
eindringen und die RUben dicht nnterhalb ihres grofiten Durchmes
sers seitlieh anheben lind jockern. 

Mit del' Verwendung derartiger RUbenheber lailt sieh die RUben
ernie heschleunigen. E.s werden weniger RUben ahgerissen nnd be-
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schli.digt, auch kann man das Roden del' Rube mit schwacheren 
Arbeitskraften bewaltigen. Wird durch die Rubenheber der Boden 
stark aufgewuhlt, so kann hierdurch die Abfuhr del' Rube vom Feld 
wesentlioh erschwert werden. 1st mit der Verwendung der Rubenheber 
auch zumeist keine Verbilligung del' Rodearbeit zu erzielen, so kann 
ihre Anwendung in vielen Fallen doch wirtschaftlich dringend 
geboten sein. 

2. Maschinelle Riibenernte 
Seit J ahrzehnten 1st man bestrebt, Maschinon zu konstruieren, 

die die Handarbeit in der Rtibenernte auf ein Minimum besohranken. 
Es ist jedoch erst in den letzten J ahren gelungen, die-ses Prob1em zu 
lOsen, und zwar in e1'oster Reihe der Firma W. Siedersleben & Co., 
Bernburg, und der Maschinenfabrik Walter & Kuffel' in Sclvweinfurt 
am Main. 

Die Siederslebener Rubenerntemaschine wird derzeit in folgenden 
.-\.usfiihl'Ungen hergestellt: 

1. Z wei I' e i h i g e R ti ben k 0 p f mas chi n e. Die Maschi.ne 
kopft di.e im Boden stehenden Ruben. Sie ist sehr leichtzfrgig, so daR 
zur Bespannung zwei mittelstarke Pferde gentigen. Die Steuerung und 
Bedienung der Maschine kann durch den Kutscher geschehen. Die 
~laschine le1stet bei einer Rubenentfernung von 50 ZentiJIneter an
nahernd zwei Hektar im Tag. Urn das Kraut fUr die Rodemaschine 
beiseite und auf kleine Haufen zu bringen, sind vier bis sechs Frauen 
notig. Die Maschine arbeitet nicht nur in Verbindung mit dem Sieders
lebener Roder, sie kann auoh zur Erganzung der Pommritzer- oder 
anderer Rodeverfahren dienen. 

2. Z wei I' e i h i g e Rod e mas chi n e. Die Maschine rodet die 
gekopften Ruben, klopft die Erde ab und legt die Ruben in {'iner Reihe 
abo Ais Zugkraft werden vier bis sechs Zllgtiere benotigt odeI' besser 
ein starkerer Traktor. 1st die Zugmaschine stark genug, zum Beispiel 
ein Raupenschlepper von 28 Pferdekraften, so kann gleichzeitig die 
Kopfunaschine seitlich mit angehangt werden. 

Die Bedienung der Rodemasohine besorgt ein Gespannflihrer uud 
ein Steuermann. Urn die abgelegten Ruben auf kleine Haufchen zu 
sammeln sind vier bis sechs Personen notig. Die Tagesleistung del' 
Maschine betragt bei Gespanllzug etwa sieben Morgen (zu ein viertel 
Hektar) bei 50 Zentimeter Reihenentiernung. 

Die vorliegende Beschreibung der beiden Erntemaschinen ist 
einem Merkhlatt entnommen, das gelegentlich del' "Reichsvorfuhrung 
von Rubenerntemaschinen", veranstaltet vom Reichsministerium fUr 
Ernahrung uud LandwirtsGhaft im Jahre 1927, herausgegeben wurde. 
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3. Vie r rei h i g e R ti b t> n ern t e mas chi n e. Die Herstel
lung und del' Vertrieb diesel' Siederslebener Maschine wurde del' 
Firma R. Wolf in Ma.gdeburg tibertragen, die sie mit weiteren Vt>r
besserungen versehen hat. Nach Roemer1 ) besorgt die Maschine das 
Kopfen mittelst rotierender Mt>sser sehr gut und legt das Rtibenkraut 
in einar, schmalen Reihe ab. Die Rodevorrichtung besteht aus Z'Wei 
Doppelscharen ("Stiefelknechtscharen"), die den Boden in 15 bis 18 
Z'enttmeter Tiefe durchziehen und die Rii'be anheben. Die gehobenen 
Ruben werden von SternwaIzen weitertransportiert und gereinigt und 
eben falls in einer Reihe abgelegt. Krafubedarf. 100 Pferdekrafte. S'l'il-

Abb. 3l1. Zweireihige Riibenrodemaschine der Fa. W. Siedersleben & Co., Bernburg 

zug oder Schlepper von 55 PferdekrMten an. Leistung 5 bis 71/2 Hektar 
taglich. Nebst del' BediemmgE'mannschaft fill' den Dampfpflug oder 
Traktor wird flir die Riibenerntemaschine nul' ein Steuermann be
notigt. Die Maschine soU selbst in harten, tro()kenen BOden recht gut 
arbeiten. Bei del' Vt>rwendung diesel' Wolfschen Riibenerntemaschine 
ist jede vierle Riibenreihe etwas wei tel' zu drillen. 

4. Eine e i n rei h i g e R ii ben ern t e mas chi n e "Original 
Waltt>r" von Walter & Kuffel', Schweinfurt, Bayern, wurde auch ge
legentlich der Reiohsvorfiihrung von Rtibenerntemaschinen erprobt 
und wie folgt beschrieben: Die Maschine kopft und rodet in einem 
Arbeitsgang, klopft die Erde ab und legt Riibenkraut und Riiben in 
getrennten Reihen abo ALs Zugkraft werden vier Pferde oder ein 

t) Th. Roe mer: "Handbuch des Zuckerriibenbaues", a. a. O. S. 252. 
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leichter Schlepper benotigt. Zur Bedienung ist ein Steuermann und ein 
Gespannftihrer, bzw. Tra.ktorftihrer erforderlich. Die Blatter werden 
von Frauen zur Seite und gleichzeitig auf Haufen gebracht. Urn diese 
Arheit zu Ieisten und gleichzeitig die Ruben auf kleine Haufen 
zu sammeln, werden sechs bis acht Frauen benotigt. Leistung der 
Maschine bei 50 Zenttmeter Reihenentfernung und Pferdebespannung 
etwa einen Hektar am Tag. Diese Maschine eignet .sich somit vor 
allem flir mittlere und kleine Betriebe. 

5. Walter & Kuffer in Schweinfurt a. M. hat auch eine kleine 
Kopfmaschine "Liliput" und eine kleine Rodemaschine "Piccolo" im 
letzten Jahr herausgebracht und beschreibt diese beiden Maschinen 
in seinem Prospekt wie folgt: 

Abb. al. Siederslebner Rubenkopf- und Riibenrodemaschine mit W.-D.-Schlepper der "Hanomag" 

"Wa I t e r" - K 0 P f mas chi n e ,,1. iii put" ist eine einreihige 
Kopfma,schine mit au./lerst geringem Zugkraftbedarf. Es gentigt zur 
Anspannung eine starke Kuh, ein Ochs olier ein Pferd. Das Zngtier 
lanft nicht wie bisher in den Rtibenreihen, sondern aufierhalb der zu 
kopfenden Reihe. Bedienung eine Hilfskraft (Abbildung 32). 

"Wa I t e r" - Rod e mas chi II e "P icc 0 I 0" rodet eine Reihe 
und legt die Ruben nach hinten abo Die Maschine verursacht bedeutend 
weniger Wurzelbrtiche, aLs di·es beim Handroden der Fall ist und 
zeichnet sich durch sehr geringen Kraftbedarf (je nach Bodenart zwei 
bis drei Zugtiere) aus. Bedienung ein Mann (Abbildung 33). Ein 
abschliellendes Urteil tiber die Brauchbarkeit dieser neuen klein en 
Rubenerntemaschinen wird sich erst fallen lassen, sobald sie unter den 
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verschiedenartigsten Verhiiltnissen griindlichst erprobt wllrden. 
Die Firma Cervinka in Prag -erzeugt allch eine Riibenernte

maschine, die in getrennten Arbeitsgangen eine Reihe Riibe kopft und 
hebt. Auch existieren in Amerika und Frankreich Riibenernte
maschin-en anderer Konstruktionen. 

Abb. 32. KlIpfmaschine .. Liliput" der l!'a. Walter & Kuffer, Schweinfurt 

Jedenfalls hat die Mechanisierung der Riibenernte in den letzten 
J ahren aufierordentliche und sehr beachtenswerte Fortschritte ge
macht. Weisen die Maschinen derzeit auch noch manche Mangel auf, 
so verdienen diese Bestrebungen doch die weitgehendste Beaohtung. 
In zahlreichen zuckerriibenbauenden Betrieben wird es doch von Jahr 

Abb. 33. Rodemaschine .. Piccolo" der Fa. Walter & Kuffer, Schweinrurt 

zu Jahr schwieriger, die notigen Arbeitskrii.fte ffir die Rodung d-er 
Rube sicherzustellen und ist die weitgehendere Verwendung der 
Riibenerntemaschine ansch-einend nur nooh eine Frage der Zeit. 

3. Neue Riibenernteverfahren 
Unter den neuen Riibenernteverfahren verdient das viel

besprochene Verfahren der Versuchsanstalt fUr Landarbeitsforschung 
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in P 0 m m r i t z Beachtung. Die Rube wird vor der Rodung mit einer 
Kopfschippe (Abbildung 34) gekopft. Die zu dem gleichen Zweck ver
wendete Kopfhacke hat sich nicht bewahrt. Man kann zum Kopfen 
auch eine Kopfmaschine verwenden. Dann werden die Ruben mit dem 
Pommritzer Rodepflug gerodet. Der PUug bzw. Rodekorper, der an 
einem Sackschen Grindel angebracht werden kann, wird von Rud. 
Sack, Leipzig-Plagwitz, hergestellt. Zum Reinigen del' Rtiben dient eine 

Abb. 34. Handkopfgerlite (Kopfhacke und Kopfschippe von vorne und seitwiirtB gesehen) 

Rtibenerntespezialegge, die an den Rodepflug angehangt wird. Auf 
leichteren BOden kann an Stelle derselben auch eine gewohnliche 
starre Egge verwendet werden. 

Die Angaben, die gelegentlich der "Reichsvorftihrung von Rtiben
erntemaschinen" beztiglich des Kraftbedarfe.8 und der Leistung dieses 
Rtibenernteverfahrens gemacht wurden, sind folgende: Zugkraftbedarf 

Abb. 35. Pommritzer Rubmrodepllug 

des Pfluges mit angehiingter schanaler Egge zwei Pferde. Zur Bedie
nung sind notwendig: ein Pflugf.fihrer und eventuell eine Person zum 
Fuhren der Pferde. Znm Kopfen del' Rtibe, sowie urn Kraut und Rtibe 
auf kleine Haufen zu bringen, sind ebwa. zehn Frauen notig. Die 
Ta.geslei-stung betriigt bei einer Reihelliweite vOn 50 Zentimeter an
nahernd 0·75 bis 1'00 Hektar. 

Rem yl) bestatigt das gtinstige Urteil Del' lit z k is') tiber 
diese.s Verfahren, stellt jedooh fest, da.6 auf mittoelschweren BOden die 

') Rem y: "Zur Lage des Zuckerrtibenbaues". 
2) De r 1 it z k i: "Bericht tiber Landarbeit", Band 1. Stuttgart 1927. 
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Riibe mittelst Handkraft von del' Erde befreit werden mufite und die 
Abfuhr del' Riibe viel sehwieriger war, als auf den mit del' Hand ge
rodeten Feldern. 

C. Th. Sed I may 1'1) ist del' Ansicht, dall dieses Verfahl'en seine 
Berechtigung hat in Betrieben mit kleineren Riibenflachen, wo man 
die RUbenernte mit standigen Leuten erledigen will und die Gespanns
belastung nieht in die Walllge faUt. In solchen Betrieben bedeutet das 
Pommritzer Verfahren, bei welchem anch ungeschnlte und schwachere 
Arbeiter verwendet werden konnen, nioht nul' eine Erleiehterung, 
sondern aueh eine Verbilligungder Riibenansnahme. In grollen Zueker
riibenbetrieben wird jedoeh seiner Ansieht naeh dieses Riibenrode
verfahren ein Notbehelf bleioben, fUr Zeiten gro.Gen Arbeitermangels, 
hat es doeh aueh den Nae~tpil, dall es eine genaue Disp(lsition und 
sorgfiiltige ArbeitfUhrnng verlangt, wie sie wohl bei Vel'suchen, nic~lt 
abel' in del' gl'ofien Praxis sinwandfrei erzielbal' ist. 

Ein zweites Riibenel'nteverfahl'en, das Verfahren dps Obel'amt
manns Doe l' i n g, verwendet an SteUe des Rodepfluges einp Kal'·· 
toffelrodemaschine beliE:lbigen Fabl'ikates mit handlichel' Tiefenvel'stel
lung, wobei an Sf-pUe des gewohnlichen Kal'toffelschars ein besonderes 
Rtibenrodeschar angebracht wird. Dieses Riibenrodeschar fiir die 
Schleuderradmaschine System Doering wird hergestellt von del' Firma 
W. Stoll, Tol'gau a. d. Elbe und del' Maschinenfabl'ik Wiinsche, Hel'rn
hut (Sachs'pn). Die Anstellung del' Arbeitskl'afte, das Kopfen und 
Sammeln von Riibe und RtiJbeukraut, erfolgt bei diesem Vel'fahren in 
ahnlichel' Weise, wie beim Pomml'itzel' Riibenernteverfahl'en. 

IX. Die Nebenprodukte des Zuckerriibenbaues 
Die Nebenpl'odukte des Zuckerriibenbaues wurden bisher nicht 

geniigend gewiirdigt und schenkte man del' Vel'wendung und Ver
wel'tung diesel' Abfalle nicht die weitgehende Beachtung, die sie ver
dienen. N ach G. Fro I i c h iibertl'ifft del' Ertrag an Schnif-zeln und 
Riibenkraut ohne die anfallende Melass·p, auf Starkewerte umge
l'echnet, den Ertrag einer gleiehen, mit Rotklee hestandenen Flaehe. 

Stiitzen wir uns auf die Zahlen von B l' U c k n e 1', so ergibt sich 
folgendes Bild des Ertrages aus dem Zuckerriibenbau: 
I. Hauptprodukt: 46.42 dz. Zucker RM 464·20 

II. Nebenpl'odukte: 20.57 " Trockenschnitte RM 136·40 
198.00 " Blatter u. Kopfe " 283·10 

4.95 " Melasse ,,23.80 RM 443·30 

1) C. Th. Sed 1 may r: "Das Pommritzer Rtibenrodeverfahren", Sonder
abdruck aus der Wiener Landw. Zeitung Nr. 1, 1928. 
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Ob man diese Zahlen betrachtet oder eine a,hnliche Aufstellung 
auf Grund der im e~genen Betrieb gesammelten Erfahrungen anfertigt, 
stets wird man iiber den hohen Wert iiberrascht sein, der den Neben
produkten des Zuokerriibenbaues, gemessen an dem Werte des Haupt
produktes, zuerkannt werden mu.B. Dieser Wert wird heute noch lange 
nicht voll ausgeniitzt. Gro.Be Massen wertvollen Futters gehen noch 
immer verloren. Jedwede Bestrebung, diese Futtermassen einer zweck
elltsprechenden Venwertung zuzuftihren und die dieser Verwertung 
noch elltgegensteheDiden Schwierigkeiten zu beseitigell, verdient daher 
die weitgehendste Beachtung alIer Zuckerrube bauenden Landwitte, 
wie auch der Zuckerfabrikell. 

1. Die Rfibenschnitte 
Die fr i s c hen a ·b g e pre .B ten D iff u s ion s ·s c h nit t e 

sind ernahrungsphysiologisch ein einseitiges Futtermittel mit sehr 
geringem Eiweifigehalt (0·6 Prozent verdauliches Eiwei.B), ohne 
Mineralstoffe und Vitamine. Sie besitzen jedoch einen relativ hohen 
Starkewert von etwa 10·5 Prozent, daher man ihren Wert als Futter
mittel nicht unterschatzen darf. Da die Schnitte einen sehr hohen 
Wassergehalt von etwa 85 Prozent haben, so zieht ihr Transport auf 
weite Strecken hohe Frachtkosten nach sich. Es darf jedoch nicht 
iibersehen werden, da.B eben hiedurch dem Landwirt in giinstigen 
Lagen ein Massenfutter zur Verfiigung steht, in welohem ihm die 
Starkewerteinheit sehr billig zu stehen kommt. 

Die Diffusionsschnitte werden durch die Verfiitterung in frischem 
Zustand (griine Schnitte) und in ma.Big bemes'8enen Gaben am besten 
verwertet. Bei den gro.Ben Mengen an Schnitte, die den Zuckerriiben
wirtschaften zuriickgeliefert werden, kann jedoch nur ein Teil der 
Schnitte frisoh verftittert werden. Ein um so kleinerer Teil, je weit
gehender das Riibenblatt zur gleichen Zeit zur Verfiitterung heran
gezogen wird. Der Rest der DiffusionsE'chnitte mu.B eingesauert oder 
getrocknet werden. 

Die K 0 n s e r vie run g d e r S c h nit z eli.m W e g e d e r 
E ins au e run g bietet keine Schwierigkeit, mu.B jedoch mit gro.Bter 
Sorgfalt vorgenommen werden, um die hiermit verbundenen sehr gro.Ben 
Verluste zu vermeiden. In Zement gemauerten, luftdichten Silos, in 
welche die Sohnitzel moglichst fest gelagert und mit einer starken Erd
schichte bedeckt werden, lassen sich die Verluste stark herabdriicken. 
Das Impfen der einzumietenden Schnihzel mit Milchsaurebakterien, zu 
dam Zweck, um die erwiinschte Milchsauregarung einzuleiten und 
ihren Verlauf zu beschleunigen, ergab in der gro.Ben Praxis bisher 
uicht den erwarteten Erfolg. 

Sehr beachtenswerte Vorteile bietet die k ii n s t 1 i c h e T roc k
nun g de r D iff us ion sse h nit t ·e. Man gewinnt in den er-

Sed I may r, Zuckerriibenbau. 6 
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zeugten Trockenschnit'zel ein wertvolles Futtermittel von unbegrenzter 
Haltbarkeit, das in heiEem Wasser, Schlempe oder verdiinnter Me
lasse aufgequellt, von den Tieren sehr gerne genommen wird. Die 
Trockenschnitzel enthalten neben etwa 12 Prozent Wasser an
nahernd 3·6 Prozent verdauliches EiweiE bei einem Starkewert von 
52·0 Prozent. 

Ob es sioh besser lohnt, die Schnitte frisch zu verfiittern, ein
zusauern oder zn trocknen, bzw in Form der erheblich teureren 
Trockenschnitte zn beziehen, lafit sich nur von Fall zu Fall ent
scheiden. Mitbestimmend bei der Beant,wortung dieser Frage sind 
vor aHem die Menge an Schnitte, die dem Betrieb zur Verfiigung 
stehen, die Frachtkosten, mit welch en zu rechnen ist, der Preis der 
Trockenschnitzel, gemessen an dam Preis der griinen Schnitte und 
die Menge des im frischen Zustand zur Verfiitlerung gelangenden 
Riibenkrautes. 

Nicht selten wird sich der Vorgang als zweckentsprechend er
weisen, daE man bei Beginn der Zuckerriibenernte mit der Verfiit
terung des Riibenblattes beginnt und so lange als moglich diese Frisch
blattfiitterung fortsetzt. Wo Riibenkraut in inniger Vermengnng mit 
Diffusionsschnitz'el eingesauert wurden, wird dann znr Fiitternng 
dieses Sauerfutters iibergegangen. Sind auch diese Futtervorrate anf
gebraucht, so werden die Trockenschnitte zur Fiittenmg heran
gezogen. In manchen Hetrieben werden nicht nur die Trockenschnitte, 
sondern auch die in Gruben eingelagerten Sauerschnitte als Futter
reserve angesehen und in diesem Sinne in die FiiUerung miteinbezogen. 

Bei dem wenig verbreiteten Verfahren von S t e f fen gewinnt 
man durch beschranktes Auslangen del' Rliibenschnitte die sogenannten 
"Z u c k e r s c h nit z e 1", die einen hoheren Zuckergehalt besitzen 
Hnd meist getrocknet verfUttert werden. 

Bei der Verftitterung jader Art von Schnitte muE fUr die Bei
fiitterung von Futtermittel gesorgt werden, die gentigende Mengen an 
EiweiE und Vitaminen enthalten. Da die Schnitzel auch arm an 
knochenbildenden Mineralstoffen sind. darf auch auf eine entspre
chende Beigabe von Kalk und Phosphorsaure nicht vergessen werden. 

2. Das Zuckerriibenkraut 
Den Riibenblattern mit den anhaftenden Kopfen der Zuckerriibe, 

das heiEt dam Zuckerriibenkraut, wurde bis vor kurzer Zeit nicht die 
Beachtung geschenkt, die diese so groEen und wertvoHen Futtermassen 
verdienen. Diese Erscheinung ist in erster Reihe auf die bekannte Tat
sache zuriickzufiihren, dall eine starke Rtihenblattfiitterung oft recht 
unerwtinscht'e Begleiterscheinungen mit sirh bringt. Die Einsauerung 
des Rtibenkrautes war auch mit Schwierigkeiten verbnnden und ergab 
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selbst bl'i groBter Sorgfalt nicht selten Millerfolge. Als man schlieBlich 
die Kosten nicht scheute, die mit der Konservienmg des Riibenkrautes 
im Wege del' Riilbenblattrocknung verbunden sind, brachte uns das 
erzeugte Trockenblatt und die hiermit vorgenommene Fiitterung eine 
neue EnUiiuschung. 

Die Erkenntnis, daB das frische Riibenkraut nach seinem Niihr
stoffgehalt und Starke wert einen Wert besitzt. der den best en Griin
futt~rarten gleichkommt, fiihrte zu einem griindlicheren Studium der 

Abb. 36. Riibenblattwasche der Alexanderwerke, A. von der Nahmer A. G., Remscheid 

Riibenblattverwertung und wnrden auf diesem Gebiete in den letzten 
Jahren anch ganz ausschlaggebende Fortschritte eJ'lzieltt). 

Vor aHem hat man festgestellt, daB ein tad e 11 0 s g ere i n i g
t e s Riibenblatt bei del' Verfiitterung in frischem Zustand nicht die un 
erwiinschten und bedenklichen Nelbenerscheinungen zeitigt. Es ist der 
Schmutz und Sand und die Unmasse von Faulnisbakterien, nicht aber 
das Riibenblatt selbst oder die im Riibenblatt enthaItene Oxalsiiu~, 

die den DurchfaH, Verdauungsstorungen nsw. zeitigen. Es li-egen zum 
~achweis dieser Tatsache sehr instruktive FiiUenmgsversuche vor, 
so zum Beispiel von Frolich' ), Halle a. d. S., auf dam Versuchsgute 
in Lettin. Bei diese.m viefIWochentlichen Versuch mit Kiihen, hat das 
Waschen des Blattes ein Plus in der Gewichtszunahme von 13·2 Kilo-

1) C. Th. Sed 1 may r: "Bessere Verwertung des Zuckerrtibenkrautes", 
Fortschritte der Landwirtschaft, Heft 6. 1928. 

") G. F r ii h 1 i c h: "Dber die Verwendung der RUbenblattwasche in 
Verbindung mit Alleszerkleinerer", vVochenschrift fUr die Provo Sachsen 
und Anhalt, Heft 36. 1926. 
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gramm je Kuh und eine MehrleistuIhg von 1·4 Kilogramm Milch je 
Kuh und Tag, gegeniiber del' Verfiitterung ungewaschenen Riiben
krautes ergeben. Man schafft somit durch die Riibenkrautwasche 
die Moglichkeit einer gefahrlosen und Wt'itestgehenden VerfUtterung 
und einer wesentlich wirtschaftlicheren Auswertung des Riibenkrautes 
hei del' Frischverfiitterung. Die Ver.wertung wird noch erhoht, wenn 
man das gewaschene Riibenblatt zerkleinert. Das Futter wird dann 
von den Tieren nicht verstreut, sondern restlos aufgenommen und 
voraussichtlieh auch bessel' verdaut. Man kann grofiere Mengen ohne 
Bederuken selbst an trii.chtige Kiihe und an Jungvieh verfUttern. 

Die weitgehende Z e I' k lei n e I' u n g des gewaschenen Riiben
krautes ist insbesondere fUr die Ensilienmg des Riibenkrautes von 
sehr grofiem Vorteil. Bei del' alten Methode del' Ensilierung war es 
kaum moglich, das sperrige Riibenkraut geniigend fest einzutreten. 
Es blieb viel Raum und Luft Izwischen den BIattern und Kopfen, wo
durch sich das Kraut stark erhitzte. Ein unerwiinschter Garungsver
Iauf, Faulnis und SchimmeJibildung, verbunden mit grofien Verlusten 
an Masse und noch grofieren EiIllbu.Ben an verdaulichen Nahrstoffen, 
waren die Folgeerscheinungen. Bei del' Ensilierung gewaschenen und 
zerkleinerten Riibenkrautes in Betongruben odeI' Silos verlauft die 
Garung langsam nnrl kaIt, die Bildung von Buttersaure unterbleibt, 
die Verluste sind verhaltniamii.Big gering. Das Futter saokt weniger 
znsammen, die Silos werden bessel' ausgeniitlzt. 

Auch bei del' T roc k nun g des R ii ben k r aut e s ist das 
Wasehen und Zerkleinern des Blattes eine unerliilUiche Vorbedingung, 
fUr die Erzielnng eines hochwertigen Troekengutes. Man erhiilt auf 
diese Weise ein staubfreies, unbegrenzt haltbares, aromatisches 
Futter, das von allen Tieren geme aufgenommen wird. Ein derart 
einwandfrei hergestelltes Trockell'blatt enthalt annahernd 7·75 Prozent 
verdauliehes Eiweill und 46 Stiivkewerte bei einem WassergehaIt von 
S·S Prozent und nul' ein Prozent Sand nnd verhalt sich in seinem 
Starkewert, gemessen am Wert des Hafers, wie SO : 100. - Gleichzeitig 
erleiehtert das Zerkleinern des Rii·benkrautes ein gIeichmii.Biges Trock
nen del' BlaUer und Kopfe und erhoht die BrennstoffOkonomie del' 
Trockenanlage. 

Mit den alteren bekannten Waschmaschinen w.ar eine griind
liehe Reinigung des Riibenkrautes kaum zu erzielen. Die Zerkleinenmg 
des Riibenkrautes mit del' Hii.ckselma.schine odeI' Reifiwolfen war auch 
nicht befriedigend. Es ist somit als ein wesentlicher Fortschritt zu 
verzeichnen, dafi von den Alexanderwerken in Remscheid wirklich 
brauchbare Wasch- und Zerkleinerungsmaschinen konstruiert wurden, 
die auch den weitgehendsten Anforderungen in jader Hinsicht genii
gen. In del' W fl S (' h mas chi n e del' Alexanderwerke, Abbildung 36, 
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wird das Riibenkraut in dauernd fliefiendem Wasser gewaschen und 
von Ruderfahnen bewegt, so dafi jedW'edes Zusammenballen del' Blatter 
vermieden wird. Steine werden restlos entf.ernt. Der "A 11 e s z e r
k 1 e i n ere r" der Alexanderwerke, Abbildung 37, arbeitet nach dem 
bekannten Prinzip der Fieischhackmaschine. MiUelst ausw-echselbarer 
Lochscheiben liifit sich der Grad der Zerkleinerung verandern. Das 
anhaftende Waschwasser wird automatisch volLkommen abgeprefit. 
Beide Maschinen sind sorgfiiltigst durchkonstnliert. Leider erfordert 
die Aufstellung einer derartigen Anlage einen sehr bedeutenden Kapi
talsaufwand. 

Es ware el'wiinscht, wenn die Zuckerfabriken iiber derartig-e An
lagen verfugen und das Trocknen des Riibenkrautes fUr die nahe
gelegenen Betriebe gegen einen angemessenen Lohn tibernohmen wiir
den, wh~ auch an eine genossenschaftliche Errichtung derartiger An-

Abb. 37. AUeszerkleinerer der Alexanderwerke A. von der Nahmer A. G •• Remscheid. 

lagon gedacht werden kann. Das rechtzeitige Heranbringen des Riiben
krautes wird hierbei wohl stets Schwierigkeiten bereiten, doeh lohnt 
es sich, diese Schwierigkeiten mit in Kanf zu nehmen. 

Woman an die Errichtung od-er Beniitzung dieser modernen 
und teueren Behelfe der Riiberrblat1Jkonservierung nicht denken kann, 
wird man mit billigeren Mitteln versuchen, die Fortschritte auf diesern. 
Gebiete moglichst auszuwerten. Vor aHem wird man danach trachten, 
das Riibenkraut l'{'stlos in moglichst reinem Zustand zu gewinnen. 
Eine weit weniger wirksame, immerhin aber vorteilhafte Zoerkleinerung 
kann mit jeder HaClkseLmaschine vorgenommen werden, wodurch so
wohl die Verfiitterung wie das Ensilieren -erleioht.ert wird. W 0 bessere 
Behelfe fiir das Einsauern des Riibenblattes fehlen, kann ein Vermi
schen des Ritberukrautes mit frischen Diffusionsschnitten das feste 
Eintreten der Masse wesentlich erl-eichtern. Die Einsauerung wird in 
Betongruben, schlimmstenfalls in Lehmgruben vorzunehmen sein, nicht 
aber in oberiroisch angelegten Haufen, da hei denselben ein geniigend 
wirksamer Luftabschlu.B nicht erzielt werden kann. Am Grund del' 
Silo oder Gruben darf kein Abzug fUr das Wasser vorhanden sein, 
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da durch das abfliefiene Wasser eine unliebsame Durchliiftung der 
ganzen Masse verursaeht wird. 

Stehen im Grofibetrieb der einwandfreien Gewinnung und Ver 
fiitterung de'S Riibenkrautes aueh noeh manehe betriebsteehnische 
Sehwierigkeiten entgegen, so werden sich im Verlaufe der Zeit aucl 
diese beseitigen lassen, sobald der hohe Wert eines reinen, einwand
frei konservierten Riibenblattes allgemein anerkannt ist. Der klein
bauerliehe Betrieb kann bei den geringen Mengen, die er tagHeh zur 
Verfiitterung bringt, aueh schon heute mit den primitivsten Mitteln 
sein Riibenkraut vor der Verfiitterung waschen und hiermit ein wert-

Abb. 3S. Fahrbare Riibenbla.ttwasche mit Presse und Schneidevorl'ichtung der Fa. A. W. 
Mack·ensen, Magdeburg. 

voIles bekommliehes Futter sehaffen, mit welche'll er die Griinfiitte
rung bis in den Winter fortsetlzen kann. 

Jedenfalls verdient die gr.ofie Masse des Rii
benkrautes die weitgehendste B'eaehtung der 
Z u eke r r ii b e b a u end e n Lan d w i r t e. 

3. Die Melasse 
Die Melasse enthiilt neben 20 Prozent Wasser anniihernd 50 Pro

zellt Zucker, kein verdauHehes Eiweifi, ist s'ehr reich an Kali, jedoch 
arm an Kalk und nahezu frei von Phosphorsaure. Der Starkewert 
betriigt etwa 48 Prozent. 

Die Melasse ist ein sehr bekommliches Futter, steigert auch die 
Arbeitsleistung der Tiere und hat sich insbesondere auch bei der Ver
fiitterung an Pferdell gut bewiihrt, da sie die gefiirchteten Kolikanfiille 
fast ganz verhindert oder ihrell Verlauf doch stark mildert. Malasse 
steigert die Frelllust der Tiere und wird auch an Mastoehsen und 
Kiihe mit V ort'l'iJ verf'Uttert. Vorsicht ist bei dem Dbergang zur Ver-
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flitterung grtiner Melasse geboten, del' nicht zu rasch erfoLgen solI. 
An hochtragende nnd an sehr jnnge Tiere solI Melasse nicht verftittert 
werden. 

Zur Fiitternng wird die mit heiUem Wasser verdtinnte Melasse 
knapp VOl' dem Einftittern auf das gehiickselte Futter aufgebracht und 
innig vermengt. Melasse als 'l'riinke zu geben, ist nicht von V orteil. 

Die Schwieri~keiten, die mit del' Verftitternng del' ziihfltissigen 
Melasse verbundcn sind, ftihrten znr Herstellung von Mel ass e
m i s c h f u t tel', die sich del' Landwirt in grti.Geren Betrieben aus 
grtiner Melasse und Strohhiicksel, Spreu, Kleie, Malzkeime usw. selbst 
herstellen kann. Man kann sich da, wo es sich nm grti.Gere Mengen 
von Melasse handelt, zu diesem Zweck anch einer Melassemisch
maschine bedienen. Die Verteilung uurd Ftitterung von Melasse wird 
durch die Verwendung derartiger Melassemischfntter wesentlich er
leichtert. 

Zur Herstellung del' i m Han del b e fin d 1 i c hen M e-
1 ass e III i s e h f u t t e r werden die verschiedenartigsten und oft voll
kommen wertlosen Melassetriiger verwendet. Beim Einkauf ist daher 
Vorsicht geboten. Man kaufe nur Melassemischfutter, das neben del' 
Melasse n n rei n e n in seinem Futterwert bekannten Melassetriiger 
enthiilt und lasse sich den Anteil an Melasse, den Wassergehalt nnd 
die Menge nnd Qnalitiit des beigemischten Melassetriigers garantieren. 
Schon zwei Melassetrager erschweren ungemein die Beurteilung des 
Wertes des Melassemischfutters. Als Handelsmelassefutter kommen in 
Betracht: Melasse-Trockenschnitzel, Weizenkleiemelasse, Malzkeime
melasse, Biertrebermelasse, Henmelasse, Strohmelasse, Torfmelasse 
und andere einfach zllsammengesetzte Melassemischfutter. Oft wer
den ganz wertlose, selbst verdorbene oder aus anderen Ursachen un
verkauflic:he Stpffe als Aufsangematerial bentitzt und das erzengte 
Misc:hfntter mit Bezeichnungen in den Handel gebracht ("Melasse
intter", "Kraftmelasse" usw.), die nns nichts sagen oder selbst irre
itihrend sind. Jedes Anbot derartiger Futtermittel ist nnbedingt ab
zulehnen. 

Besondere Beachtung verdienen die Mel ass e - T roc k e n
s c h nit z e 1, da sie unbegrenzt haltbar sind. Sie werden in den 
Znckerfabriken he.rgestellt und ha·ben je nach dem Verfahren del' Her
stellnng einen wechselnden Gehalt an Melasse. 

4. Scheideschlamm 
Del' Scheideschlamm (Saturationsschlamm) hat je nach der Fa

brik, aus welcher er stammt, und dem Grad seiner Trockenheit eine 
wechselnde Zusammensetzung. Sein Gehalt an wertbestimmcnden Be
standteilen ist annahernd folgender: 
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Wasser 40 
Kalk 20 
Phosphorsaure 0·5 
Stickstoff 0·1 
Kali 0·1 

50 % 
30 % 
1·5 % 
0·5 % 
0·3 % 

Daneben enthalt der Scheideschlamm noch recht betrachtliche Mengen 
organische Subsianzen. Der Kalk ist meist (zu etwa 90 Prozent) 
kohlensaurer Kalk, doch ist im frischen Scheideschlamm auch .A.tz
kalk enthalten und Kalk in anderen Verbindungen, so als phosphor
saurer Kalk, als schwefelsaurer Kalk UISW. 

Der hohe Wassergehalt des Scheideschlammes erschwert seine 
Verfrachtung und beeintrachtigt seine StreufiiJhigkeit, wodurch del' 
We.rt dieses Kalkdtingemittels wesentlich herabgesetzt wird. Man wiI1d 
daher danach streben, den Saturationsschlamm vorerst in Haufen luft
trocken zu bekommen, ehe man ihn auf grtifiere Entfernungen ver
frachtet oder ausstreut. 

Anderseits zeitigt der Scheideschlamm bisweilen viel gtinstigere 
Resultate, als andere Kalkdtingemittel mit dem gleichen Kalkgehalt, 
eine Erscheinung, di'{'. man auf seine Nebenbestandteile zurtickftihren 
kann. Ftir Landwirtschaftsbetriebe, die ihren BOden Kalk zuftihren 
mtis'Sen und nicht in zu grofier Entfernung von der Zuckerfabrik 
liegen, ist der Scheideschlamm jedenfalls ein sehr beachtenlSwertes 
Kalkdting'eJIlittel. 
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Geschichte der Rube (Beta) 
als Kulturpflanze 

von den altesten Zeiten an bis zum Erscheinen von Achard's 
Hauptwerk (1809). Festschrift zum 75jahrigen Bestande des 

Vereines del' deutschen Zuckerindustie 

Von 
Professor Dr. Edmund O. v. Lippmann, Dr.-lng. e. h. 

del' Techn-schen Hochschule Zll Dresden, 

Direktor del' "Zucken'affinerie Halle" in Halle a. S. 

Mit einer Abbildung. IV, 184 Seiten. 1925. 

Gebunden RM 12.-

Hier ist ein grundlegendes Werk von bleibendem Wert ge
schaffen, das umfassende Quellenstudien als Grundlage hat und bis 
in graue V orzeit zuruck nach aHem sucht, was mit Beta zusammen
hangt. Abel' nicht nUl' zeitlich, auch raumlich werden Geschichte 
und Vorkommen del' Rube aufs gewissenhafteste durchforscht und so 
erhalten wir Nachricht aus dem alteren Griechenland, dem alteren 
Italien, del' romischen Kaiserzeit, aUB Egypten, Nordafrika und dem 
Orient uber das Mittelalter hinweg bis in die neuere Zeit. Immel' 
haufiger werden die Angaben uber ihren feldmassigen Anbau be
sonders in England, Deutschland und Frankreich. Nach del' Ent
deckung des Zuckers in del' Rube durch Marggraf 4747 und beson
del's, nachdem Achard vergleichende Anbauversuche mit verschie
denen Rubensorten zur Feststellung des Zuckergehaltes 1786 be
gonnen hatte, wuchs die wirschaftliche Bedeutung del' Pflanze z:u
sehends. Ein bedeutsamer Abschnitt ist del' Abstammung und Her
kllnft del' Rube gewidmet. Die erschOpfende Arbeit verdient welteste 
Verbreitung in den Kreisen von Landwirtschaft und Industrie, ins
besondere auch bei jenen, die kulturgescliichtlich eingestellt sind. 

"Praktlsche Blatter fur Pflanzenbau und Pflanzenschutz" 
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Der rationelle Getreidebau 
mit besonderer Berficksichtigung der Sortenwahl fn Osterreich 

Von 
Horrat Ing. Gustav Pammer 

Direktor a. D. der Bundesanstalt f. Pflanzenbau u. Samenpriifung in Wien 
und 

Ing. Rudolf Ranninger 
Direktor der Nied.-Osterr. landwirtsch. Landeslehranstalt Edelhof bei Zwettl 

Mit 39 Abbildungen im Text. 212 Seiten. 1928. RM 9.-, in Ganzleinen 
gebunden RM 9·90. 

Das Buch umfa.at einen allgemeinen und einen speziellen Teil. In dem 
erstgenannten wird zunii.chst nach kurzer Besprechung der botanischen 
Grundlagen die Bodenbearbeitung zum Getreide und die Diingung des Ge
treides behandelt, wobei sich die Verfasser auf die Angabe einiger fUr den 
Getreidebau geltenden Richtlinien beschranken. Dagegen werden in den 
folgenden Abschnitten das Saatgut, die Sortenwahl, der Standort, die Sa at, 
Pfiege und E·rnte des Getreides ausfiihrlich besprochen und dabei gerade fUr 
den Praktiker wichtige Fragen, wie die in unserem Klima maJ1gebenden 
Sorteneigenschaften, schadliche Witterungs- und Bodeneinfiiisse, Saatdichte, 
Schadlings- und Unkrautbekampfung eingehender gewiirdigt. DaJ1 die Ver
fasser die Bedeutung und Durchfiihrung der Saatgutanerkennung sowie das 
'Vesen der Getreideziichtung und Saatgutgewinnung in gemeinverstandlicher 
'Veise dem Verstandnisse naher bringen, ist ebenso selbstverstandlich, wie 
ihre auf praktischer Erfahrung beruhende Stellungnahme zur Getreidehack-
kultur . . Wiener Landwirtschaftliche Zeitung 

Der Wiederaufbau der 
•• 

Landwirtschaft Osterreichs 
Von Dr. lng. Hermann Kallbrunner 

156 Seiten. 1926. RM 6.60 

Methoden zur pbysiologiscben 
Diagnostik der Kulturpflanzen 

dargestellt am Buchweizen 
Von Dr. F. Merkenschlager, Privatdozent an der Universitat Kie!. 

79 Seiten. 1926. .(Sonderabdruck aus "Fortschritle der LandIVirtschaft". 
1. Jahrgang, Heft 5-8, 11.) RM 1·80 

Bauernregeln und Lostage • m 
kritiscber Beleuchtung 

Von Dr. Hermann Kaserer,o. o. Professor fUr Pflanzenbau an der Hochschule 
fiIr Bodenkultur in 'Vien. 36 Seiten. 1926. (Sonderabdruck aus "Fortschritte 
del' Landwirtschaft", 1. Jahrgang 1926, Hefte 8, 9, 11, 13, 14, 18.) RM 1'10 
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