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I. Einfiihrung. 
Erkliirnng einiger Grundbegriffe. Begri:ff des Haustieres. 

In Urzeiten lebte der Mensch als Jager. Urn seine Bediirf
nisse an Nahrung und Kleidung erfiillen zu konnen, totete er 
mittels seiner primitiven Waffen ein Tier, benutzte sein Fleisch 
als Nahrungsmittel und fertigte sich aus den getrockneten, erst 
noch ungegerbten, spater gegerbten Hauten Riillen an, die ihn 
gegen Kiilte schiitzten. Der Reichtum an Wild lieJ.l ihn meist 
an einem Orte bleiben. Auf der J agd fand er soeben abgesetzte 
Tiere vor, die er leicht fangen konnte, nachdem die Elterntiere 
getOtet waren. Diese J ungtiere zog er auf, wahrscheinlich erst 
aus Spielerei, dann aber, nachdem er den Wert einer Aufzucht 
erkannte, mit Bewu.Btsein. Das Tier gab ihm Milch und Fleisch, 
Leder und Fett. Er brauchte nicht mehr die oft recht gefahr
volle J agd auszuiiben. Alles, was er benotigte, wurde ihm durch 
seine Tiere geliefert. Wie sich das Verhaltnis ehemals abspielte 
konnen wir nicht mehr verfolgen. Man kann nicht sagen, in 
diesem oder jenem Lande wurde ein Tier seines Fleisches oder 
Fettes wegen zum ersten Male geziichtet. Die alten Steinmalereien 
sind damr au.6erst lehrreich. 1m Anfang begegnet man den 
Menschen nur in feindlicher Stellung dem Tiere gegeniiber, 
wahrend auf spateren Zeichnungen schon deutlich ein friedliches 
Verhaltnis zu sehen ist. Die Tiere gewohnten sich daran, den 
Menschen zu erblicken und durch ihn Nahrung zu erhalten. 
Dieser Zustand der Ziihmung (Domestikation) 1) entspricht der 
Nomadenzeit. Sobald ein ergiebiges Landstiick abgegrast war, 
zog der Mensch weiter, nahm einige Tiere mit sich, das Gros 
der Herde folgte ihm zu dem neuen Futterplatz, der frisches 
Futter in reichlicher Menge bot. Man schlug die Hiitten und 
Zelte auf, lebte der Uberwachung der Tiere, wie auch der Ver
teidigung des Landstiickes gegen Nebenbuhler. Das Nomaden-

1) Ziihmung (Gewohnung). 
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leben war vielfach der AniaB kleiner privater Steitigkeiten, 
die aber mit zunehmender Bevolkerung und damit verbundener 
Beschrankung der vorhandenen Weidellachen zu groBeren Kampfen 
bis zu Stammkriegen fiihrten. 

Als das Land verteilt war, baute der Mensch an einem ihm 
zusagenden oder auch zugewiesenen Platz seine Hiitte, sein Haus 
auf. Er wurde seBhaft, und damit beginnt der zweite Abschnitt 
in der Haustierwerdung. Der Mensch umfriedet seine Herde, 
baut Hiitten fiir das Vieh, ubernimmt die Futterfrage allein, 
d. h. er teilt jedem Haupt das notige Futter zu, und er treibt 
Zucht durch Auswahl der mannlichen und weiblichen Tiere. 
Das war das Beispiel der Haustierwerdung des Rindes. In ana
loger Weise geschah es mit den iibrigen Tieren des Tierreiches, 
die heute unter den groBen Begriff "Haustier" fallen. Wir 
sehen die Zahmung des Elefanten, des Ren, des Schweines u. a. m. 

Eine Erklarung, was ein Haustier ist, gibt Wi Ike n s ,~) die 
ich hier wortlich anfiihre: "Die d em Mens ch en n u tzli chen 
und wirtschaftlich verwendbaren Tiere, die sich 
unter seinem EinfluB regelmaBig fortpflanzen und 
der kunstlichen Ziichtung unterworfen sind, sind 
Haustiere oder sie konnen zu Haustieren werden." 
Man miiBte heutzutage unter Haustier jedes Tier verstehen, dessen 
Lebensbedingungen yom Menschen beeinllu/3t werden. Tiere 
konnen ihre Eigenschaften als Haustier verlieren. Erinnert sei 
an den Falken, der zweifellos ehemals ein Haustier der adeligen 
Besitzungen war. Auch Volkerbrauche sind dafiir entscheidend, 
was unter Haustier zu verstehen ist. Eine Schlange als Haus
tier in Europa zu bezeichnen, diirfte nicht angebracht sein, 
in lndien dagegen wohl, wo sie in rattenverseuchten Bezirken 
die Stelle unserer Hauskatze einnimmt, allgemein geachtet, ja 
unter Umstanden heilig ist. Es ist eigentumlich, daB bisher die 
Seidenraupe selten als Haustier angesprochen wurde und heute 
noch angesprochen wird, obwohl sie seit mehr als 3000 Jahren 
geziichtet wird. 

2) "Grnndziige" der Natnrgeschichte der Hanstiere, 2. Aufl. Leipzig 1905. 



II. Die Seidenraupe. 
1. Zoologische Erklarung. 

Unter der Seidenraupe 1) versteht man die Larven der 
Gattung Nachtschmetterlinge, Lepidoptera nocturna, genauer der 
Familien Saturnidae und Bombycidae, deren erste alIe Seide pro
duzieren, wahrend dies bei den Bombyciden nicht zutrifft. Beide 
Familien gehoren der Gruppe Bombycina an, diese der Gattung 
Lepidoptera, diese der Klasse der Insekten. 

Das Leben der Seidenspinner ist folgendes: Aus dem Ei II) 
entwickelt sich nach ca. 15 Tagen die Raupe (Seidenwurm), die 
keinerlei geschlechtliche Merkmale aufweist. Jedoch hat der 
Wurm sonst samtliche Organe der fertigen Raupe. Die Raut
farbe ist nach dem Schliipfen bedeutend schwarzlicher als bei 
der Spinnreife 3) bei welcher das Tier nahezu weiLl mit einigen 
Flecken ist. Der Korper besteht aus 12 Ringen, die 3 vor-

1) 1m allgemeinen versteht man nnter Seidenranpe die Larve von 
Sericaria (Bombyx) mori. 

In vorliegender Schrift erscheinen folgende Worte: "Seidenkultur", 
"Seidenbau", .Seidenzncht", .Seidenziichter", die in Laienkreisen Anlaa zu 
Mitlverstiindnissen geben konnen. Die vier Worte sind iibernommen ans 
dem Italienischen und bedeuten, daa Seidenraupen aufgezogen und somit 
Kokons gewonnen werden. 

"Seidenzucht" = Seidenraupenzucht. Es wird nicht geztlchtet, sondern 
aufgezogen. Die Z u c h t findet nur in staatlichen oder privaten Eier
produktionsanstalten statt. 

Das Wort .Seidenbau" wird meist von den Landwirten gebraucht, da 
in ihrer Anbaull.iiche ein gewisser Prozentsatz Maulbeerbiiume angepll.anzt 
sind. 

"Seidenkultur" umfaat Erzengung, Verarbeitnng und Konsnm der Seide. 
"Samen" ist die Bezeichnung filr Seidenraupeneier. Das Wort stammt 

ebenfalls ans dem Italienischen und ist in der deutBchen Seidenraupen
ztlchtersprache allgemein angenommen. 

~) Nach Uberwinterung. 
8) Spinnreife. N aeh ca. 26-30 Tagen. Erkennungsmerkmale: Die 

Raupe fritlt wenig, sieht durchscheinend aus, liiuft unrnhig hin und her 
und verliert dttnne Seidenfiiden. 
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dersten hinter dem mit Chitin bekleideten Ropf bilden den 
Rumpf, die folgenden 9 den Leib. Auf jedem auBer dem 
zweiten, dritten und zwolften Ring sind Atemoffnungen (Stig
mata). An dem ersten, zweiten und dritten sitzen die echten, 
am sechsten, siebenten, achten, neunten und zwolften Ring die 
Schein- oder AfterfiiBe. Auf dem Riicken Hiuft ein BlutgefaB 
vom Ropf bis zu dem am elf ten Ring sitzenden, nach hinten 
abstehenden Horn. An dem kraftigen Puls, d. h. dem gut sicht
baren Ausdehnen und Zusamrnenziehen des RiickengefaJ3es, ist 
der Gesundheitszustand der Raupe gut zu erkennen. J e starker 
die Ausdehnung und Zusammenziehung ist, urn so gesunder ist 
die Raupe '). N achdem die Raupe nach vier Hautungen 6) in 
etwa 26-30 Tagen ausgewachsen ist, spinnt sie sich ein, indem 
sie aus ihren Spinndriisen ein an der Luft sofort erstarrendes 
Sekret ahsondert, welches sie in Form einer Eichel urn sich 
herumschlingt. Von der RegelrnaJ3igkeit dieser Schlingen hiingt 
der Wert eines Rokons abo Einige Tiere fabrizieren infolge 
reicblicher Bastabsonderung 6) so harte Puppenhiillen, dal3 ein 
Haspelprozel3 7) trotz starksten Aufweichens unmoglich ist. Andere 
lassen an der Spitze des Rokons ein Loch, durch welches der 
Haspelprozel3 infolge Eindringens von Wasser erschwert oder 
vereitelt wird. (Diese Seidenwiirmer werden nicht planmal3ig 
geziichtet.) 

Nachdem der Kokon fertiggestellt ist, springt nach 
5-8 Tagen die Haut der Raupe auf S) und die fertige Puppe 

4) Vgl. Gebbing, Seidenraupenzucht S. 77 ff. 
fi) "Hautungen", volkstlimlich "Schlaf" genannt wegen der starren 

Ruhe. Sie treten ein das erstemal 5 Tage nach der Gebnrt, das zweitemal 
4 Tage nach der 1. Hautnng, das drittemal 6 Tage nach der 2. Hantnng, das 
viertemal 7 Tage nach der 3. Hautung, das f1inftemal 10 Tage nach der 
4. Hantung. 

G) "Bastabsondernng". Ein Kokonfaden besteht ans zwei Fibroinfaden 
(Eiweill), welche von einer Klebemasse, Serizin genannt, einzeln nmgeben 
sind und dnrch die gleiche Masse znsammengeklebt sind. Die Serizinhiille 
nennt man .Bast". 

') Die Seide gewinnt man nach zwei Methoden: 1. dem Haspelprozell, 
2. dem Spinnprozell. Der erate Prozell kann verglichen werden mit dem 
Abwickeln eines Bindfadens yom Knane}, wobei der Kokon das Knane}, der 
Seidenfaden den nnnnterbrochenen Bindfaden darstellt. Beim Spinnprozell 
iat ein Vergleich mit dem Spinnen von Schafwolle zn ziehen. Kokons, die 
sich nicht znm Haspeln mehr eignen, werden vollkommen zerrissen und 
nach vielen vorhergehenden Prozessen in der Art der Strickwolle gesponnen. 

8) 5. Hantnng. 
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liegt in der Riille. Nach 12-30 Tagen (bei kiihler Temperatur 
lagert das Tier Hi.nger) schliipft der Falter aus und spritzt seinen 
alkalis chen Magensaft, der ca. 50% Harnsaure 9) enthalt, gegen 
die Kokonwand. Dadurch lost sich die verbindende Leimsub
stanz und die einzelnen Faden werden von dem Falter beiseite 
geschoben (nicht zerfressen, wie man oft liest). Nach geniigender 
Erweiterung schliipft der Falter aus der beengenden Hiille und 
seine Fliigel wachsen zusehends in wenigen Stun den zur vollen 
Gro.6e. Die Paarung des Falters geschieht bei einigen Rassen 
sehr leicht, andere verlangen bestimmte Voraussetzungen 10) be
ziiglich Tageszeit, Licht und Temperatur. Die Begattung dauert 
normalerweise eine Stunde, in den kiinstlichen Zuchten lii.6t man 
die Tiere noch llinger zusammen 11). 

Ungefahr 10 Stunden nach der Begattung legt das Weibchen 
400-500 Eier. Theoretisch mii.6te die Zahl gr0.6er sein, da 
8 Eierstocke mit je 80 Eiern vorhanden sind. Die Falter nehmen 
wahrend ihres Lebens keinerlei Nahrung zu sich. Je hei.6er 
die Temperatur und je trockener die Luft ist, urn so eher sterben 
die Tiere. Die Gesamtlebensdauer im Falterzustande betragt 
wenige Stunden bis mehrere Tage. J e nach der Rasse schliipfen 
die abgelegten Eier bald U) aus, oder sie machen eine durch 
das Klima bedingte Ruhezeit durch. Das Auskriechen der 
italienischen Rassen geschieht im Friihling des nachsten Jahres, 
kann jedoch durch das Eingreifen des Menschen beschleunigt 
bzw. verlangsamt werden. Bei der Aufzucht der Raupen komme 
ich darauf zuriick. 

Professor Sei tz 18) beschreibt ca. 50 Seidenwiirmer, von denen 
4 bedeutend ffir die Seidenerzeugung der Welt sind. Es sind dies: 

1. Sericaria (Bombyx mori) Maulbeerspinner, Hauptanteil 
der Weltseidenproduktion; 

2. Antheraea pernyi liefert die braunliche Tussahseide H) ; 

9) Harnsanre 56,83 % , Kali, Natron, Magnesia, Kohlensaure, Schwefel
saure 21,05 % , Schleim und Farbstoff 21,11 %. 

10) Manche Arten paaren sich nur in gedampftem Licht, manche nur 
in £ruhen Morgenstnnden. 

11) Je langer die Begattung dauert, umso kritftiger sind die Eier. 
19) Entweder nach 15-20 Tagen infolge auBerer Beeinll.ussung (Bursten, 

Sanrebehandlung), oder sie uberwintern, d. h. in Landem, welche eine kalte 
J ahreszeit haben. In heWen Landern erzeugt man eine kunstliche Winter· 
temperatur, um das Auskriechen in eine Zeit der Blattervegetation zulegen. 

18) Die Seidenzucht in Deutschland, Stuttgart 1918. 
H) .Tussah" ist die Bezeichnung fU.r Wildseide. 
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3. Antheraea yamamai liefert die sogenannte wilde Japan
seide (geht unter "Tussah "); 

4. Philosamia walkeri, Gotterbaumspinner, liefert die "Erie
seide". 

Der Maulbeerspinner liefert, wie erwahnt, den Hauptanteil 
der Seide. Es gibt sehr viele Rassen, die zum Teil geographisehe 
Rassen sind. Nach S il berm ann 16) war die alte Unterscheidung 
die in weiBe und gelbe Spinner. Die weiJ3en waren in der Haupt
sache in Westasien, die gelblichen, bis ins Grline gehenden in 
Ostasien 16) zu :finden. Doeh ist es heute ganz unmoglich anzu
geben, von welcher Ursprungsrasse die heute gebrauehlichsten 
Rassen abstammen. Umfangreiche Untersuchungen an den Insekten
hausern in Amsterdam, London und Frankfurt am Main ergaben, 
daB die Kokonfarbe variiert nach der Nahrung17), dem Klima, 
ja unter Umstanden naeh der Temperatur. Manehe Rassen 
paaren sieh auBerordentlich gut untereinander, manche dagegen 
nur mit Vertretern der Spezialrassen, von dies en manche, wenigstens 
im Zuchtlokal, mit sich selbst auBerst schwer. In Europa kennt 
man nur eine Kokonernte (versuchsweise zwei Ernten), im 
fernen Osten dagegen bis sechs Ernten. Wie verschieden die von 
einer Ursprungsrasse stammenden ehinesisehen, bzw. japanischen 
und italienischen Rassen sind, erkennt man schon an der GroBe 
der Eier. Bei den italienischen Rassen gehen auf 1 Unze (30 g) 
42000-43000 Eier, bei den japanischen 53000-54000. 

2. Die wilden Seiden 18). 

Die wilden Spinner werden nicht in Raumen gezliehtet, 
sondern leben in Eichenwaldern 19), in naturwildem Zustand 20). 
Besonders geschatzte Arten halt man "halbwild" unter Menschen
schutz, d. h. in den Waldungen be:finden sich in bestimmten 
Zwischenraumen Waehttlirme. Auf diesen sitzen von Sonnenauf
gang bis Sonnenuntergang Wachter, die mit Knallblichsen und 
Larmapparaten einfallende Vogel vertreiben. Die Kokons del' 
wilden Seidenspinner wurden schon zu Seidengarnen versponnen, 
als man allgemein noch keine Ahnung von einer geregelten Seiden-

16) Silbermann, Die Seide, Leipzig 1897, Bd.1 S.243-247. 
16) Japanische Rassen zeigen heute oft noch einen griinlichen Schimmer. 
17) Silbermann, Die Seide Bd. 1 S.173. 
18) Ebenda Bd. 1 S. 279-333; Schultze, Die wichtigsten Seidenspinner 

Afrikas, Krefeld. 
19) Die Hauptnahrung der Tussahspinner ist Eichenlaub. 
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kultur, geschweige denn von einem geregelten Haspelprozesse 
hatte. Die wilden Kokons unterscheiden sich von denen der 
kultivierten Rassen durch Unregelma.6igkeit. Manche A.rten 
flechten Zweige und Blatter in das Gespinst, wie wir dies bei 
europaischen Arten oft beobachten konnen. Wilde Seiden sind 
stets dunkel gefarbt U). Dieser Nachteil la.Bt sich nicht durch 
Abkochen, wie bei der echten Seide, beheben, sondern nur durch 
einen umfangreichen Bleichproze.6 22). Gegen Farben verhalten 
sich die dunklen Strange sehr beharrlich. Die Faser ist starker 
abgeplattet als beirn Faden des Maulbeerspinners. Dadurch ent
steht beim Farben eines fertigen Gewebes keine volle "Deckung" 
(kein einheitlicher Farbton). Da die Eingeborenen oft die Kokons 
anderer Spinner dazwischen mengen, die sich wiederum anders 
verhalten als die gebrauchlichen Arten der wilden Seiden, so 
leidet die Gleichma.i3igkeit des in den Handel gelangenden 
Materials erheblich. 

Die Vorteile der wilden Seide sind gro.Bere Dauerhaftigkeit, 
starkerer Faden und Leimlosigkeit :8). Der Preis ist geringer, 
da keine Hauserziichtung notig ist. 1m Handel bezeichnet man 
die wilden Seiden kurzerhand mit Tussah 2.). Chinesische Tussah 
stammt von Antheraea pernyi, die indische Tussahseide von 
Antheraea mylitta. Die chinesische Tussah ist dunkler und hat 
weniger Glanz, ist daher auch billiger als die indische. Die 
indische kommt fast nicht in den Handel, da sie im Eigenkonsum 
des Landes verwandt wird. Gebrauchlicher ist die chinesische 
auf internationalen Platzen. 

In China sind die Haupt-Tussah-Provinzen die Mandschurei, 
Chefoo und Newschang. 1m Friihjahr und im Herbst fam je 
eine Ernte an. Die Schlupfzeit der Herbstkokons fallt in den 

~o) Die wilden Spinner sind nicht an eine Nii.hrpHanze gebnnden, 
sondern fressen Blatter verschiedener Pflanzen. Attacns atlas, einer der 
gr1iLlten Schmetterlinge der Erde, frHlt beispielsweise in Kumaon gerne die 
Blatter von Berberis asiatica, in Mussorien verschmaht er dagegen diese 
PHanze vollstii.ndig. Genaue Angaben uber die Nahrnng der wilden Seiden
spinner sind daher nicht zu machen. 

U) Die helle Farbe unserer heutigen Bombyx-Kokons wird vielfach als 
Degenerationserscheinung angesehen. 

22) Silbermann, Die Seide Bd. 2 S. 263 ff. 
tI) Es gehen nicht bis 25 Gewichtsprozente dnrch Entfernen des Seri

zins verloren. 
14) Der Anteil der Tnssahseiden im Seidenhandel betragt fur Enropa 

nur 1-2°/0. 
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Mai wegen der strengen Kalte vorher. Die Eichenbusche werden 
aIle 5-6 Jahre gefallt, damit man moglichst zarte Triebe erhalt. 
Nach der erst en Hautung werden die Raupen auf die Busche 
gesetzt und suchen sich ihr Futter selbst. Nach 50-60 Tagen, 
yom Schlupfen an gerechnet, puppen sie sich ein. Die Kokons 
der Fruhjahrsernte sind seidiger, feiner und heller, aber geringer 
an Seidenquantitat. Die Herbsternte bleibt flir die Ausfuhr 
vorbehalten. Die Fruhlingsbrut schlupft Ende J ulil Anfang August. 
Die Falter werden an den Eichenbiischen festgebunden, legen 
die Eier an die Blatter, und nach 5-6 Tagen schliipfen die 
kleinen Raupen aus 25). 

Der Antheraea mylitta liefert in wildem Zustande eine 
Ernte, halbwild drei Ernten. Die Ernten verschiedener Tussah
rassen werden von den Eingeborenen leider untereinander ge
mischt. In Indien werden die Kokons nach Stuck verkauft. 
Das Abtoten geschieht in Erdgruben mit Wasserdampf. Nur 
Greise und alte Frauen diiden dies Geschaft verrichten, da nach 
der Religionsart der Gott des Lichtes die Totung der Puppen 
mit Sterilitat und vorzeitigem Tode bestraft. 

Die Kokons werden mit Kuhmist und Holz, bzw. Pottasche 
aufgelost und mit der Hand abgewickelt 26). Daher ist die in 
Indien gewonnene Tussahseide meist stark verunreinigt und hat 
einen iiblen Geruch. Die nach europaischem Muster gehaspelten 
Seiden sind reiner und haben ihren Glanz behalten. Nach Europa 
gelangende Kokons werden meist versponnen. 

Eine erstklassige wilde Seide bildet der erwahnte Antheraea 
yamamai. Das Produkt ist der echten Seide am ahnlichsten, der 
Faden glatt und glanzend, der Kokon regelmaBig gesponnen, 
blaBgriin, leicht abzuhaspeln und ohne weiteren ProzeB zu ver
weben. Die Verwendung dieser Seide in Europa ist jedoch eine 
beschrankte, weil sie sich unregelmaBig farben laBt. In Indien 
kommt noch weiterhin der Antheraea assama VOl', welcher halb
wild gezogen wird. Das Hauptverbreitungsgebiet ist Assam. 
Dieser Spinner geht auch unter dem Namen Mugaspinner. Er 
lebt auf verschiedenen Pflanzen und liefert je nach der Nahrung 
braunliche bis fast weWe Seide. Es gibt 3-5 Generationen 

25) Nur bei den wilden Spinnern. Bei allen Bombyx-Fa.1tem dauert 
die Zucht bis znm Schlilpfen der Eier etwa 30-40 Tage. 

~6) In der Seidentrocknnngsanstalt Mailand befinden sich verschiedene 
Sammlnngsstiicke von Tnssahseide. Man kann an den Knanlen noch genau 
die Fingerhaltung der abhaspelnden Person erkennen. 
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pro Jahr. Mugaseide widersteht dem Was chen sehr gut, ist in 
der ganzen Struktur von gro.6ter Festigkeit, nimmt Farbstoffe 
sehr gut und gleichma.6ig an und verhii.lt sich fast ebenso wie 
echte Seide. 

Au.6er diesen haspelbaren Seiden gibt es noch solche, die 
nur versponnen werden konnen 27). Von diesen ist der Rhizinus
spinner besonders erwahnenswert, weil er die wertvolle Erieseide 
liefert. Die in Assam lebenden Arten liefem wei.6e, das iibrige Indien 
gefarbte Seiden. Erieseide kommt fUr den Welthandel kaum in 
Frage, da sie meist schon im Produktionsland verarbeitet wird. 
Die aus Erieseide hergestellten Gewebe sind fast unzerstorbar. 

Nahe verwandt ist der Aylanthus-Spinner Asiens. dessen 
Zucht man in Europa mit bestem Erfolg versucht hat. Man 
ziichtet diesen Spinner in ganz Nordchina und einem Teil Indiens 
mit vieler Sorgfalt. Der Kokon hat ein Loch, trotzdem ist der 
Faden ununterbrochen. 

Eine wertvolle Seide ist auch die Fagaraseide, sie stammt 
yom Attacus-Atlas, einem der gro.6ten Schmetterlinge der Erde. 
Die Raupe lebt auf verschiedenen Pflanzen, daher sind die bis 
120 mm langen Kokons verschieden gefarbt. Das Gespinst ist 
an beiden Seiten offen und in Blatter gewickelt. Aus diesem 
Grunde ist es kaum moglich, die Kokons zu haspeln, jedoch eig
net sich das Produkt vorziiglich zum Verspinnen. 

In Menko gibt es noch geseUige Raupenarten, welche bis 
75 cm gro.6e, hii.ngemattenartige Gespinste anfertigen, welche 
zum Teil versponnen werden konnen. Lokale Bedeutung haben 
noch verschiedene andere Spinner. 

Wenn im vorstehenden gesagt wurde, da.6 ein Kokon 
nicht haspelbar ist, so ist dies dahin zu berichtigen, da.6 es der 
modemen Technik mehr und mehr gelingt, auch sehr verzwickte 
und ineinander gesponnene Kokons abzuhaspeln. 

Die Wildseide (Tussah) spielt im Verhii.ltnis zllr echten fUr 
den Welthandel eine ganz untergeordnete Rolle. Durch die 
Jahresberichte der verschiedenen Seidentrocknungsanstalten 118) 

erhii.lt man ein genaues Bild. was nach Europa gelangte. Da
nach ist del' europaische Anteil der Tussahseide ein bis hOchstens 
zwei Prozent des Gesamt-Seidenverbrauches. 

t7) Vgl. Anm. 7 S.4. 
") Amtliche Institute, welche Seide auf sitmtliche Eigenschaften unter

Buchen. 
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3. Lebensbedingungen des Bombyx mori. 
Die Bedingungen zum Gedeihen des Seidenspinners (Bombyx 

mori) sind: eine mittlere Warme von ca. 210 C, gedampftes Licht, 
gute Luft, freie Bewegungsmoglichkeit, reichliches Futter und 
Reinlichkeit. Die Eier des Spinners werden nach Unzen 29) ge
handelt, entweder noch als Eier, oder schon im geschliipften 
Zustand. Der Vorteil ersterer Art ist der leichtere Transport, 
der Vorteil der zweiten Art ist, da.6 die Seidenziichter nicht 
mehr das schwierige Geschaft des Ausbriitens besorgen miissen. 
Die Temperaturen des Ausbriitens sind: im Beginn 12-14° emit 
einer taglich geringen Steigerung von etwa 0.7-1.00 C, bis etwa 
in 12-14 Tagen 24° C erreieht sind. In ca. 30-40 Tagen 
kommen die kleinen Raupchen aus. Das Brutgeschaft kann 
naeh drei Methoden abgekiirzt werden: 

1. mechaniseh, dureh Biirsten der Eier, 
2. ehemisch dureh Saurebehandlung (Salz- oder Sehwefel

saure, sehr gro.6e Saehkenntnis erforderlieh 80)), 
3. elektrisch. 

Samtliehe Methoden haben bei genauem Arbeiten gewisse 
Erfolge, die elektrisehe ist naeh G ebb i n g 81) die beste. Die 
Behandlung der jungen Raupen mu.6 sehr vorsiehtig sein. Der 
verhaltnismaBig hohe Abgang liegt zum groBen Teil an dem 
kaum zu vermeidenden Zerquetsehen beim Bettenwechsel 82) und 
Verlust durch Wegwerfen 83). Die Fiitterung im ersten Ab
sehnitt muB pro 24 Stunden 10-12 mal erfolgen. Naeh G e b
bin g wird gefiittert pro Unze in dem: 

1. Abschnitt 12 mal, Futterverbraueh ca. 4-6 kg 
2." 8-9" " " 13-18 " 

t9) Froher war die Unze ein MaB von 25 g, heute von 30 g. 
ao) Vgl. Gebbing, Seidenraupenzucht S.45. 
11) VgI. Silbermann, Die Seide Bd. 1 S.175. 
32) Anf einer Hurde wird Laub anfgeschuttet, welches die Ranpen 

fressen sollen. Dieses Lanb bleibt aber znm Teilliegen, da die Tiere beim 
Kriechen ihren Kot absetzen und die einmal vernnreinigten Blatter ver
schmaht werden. Da sich mit jeder Mahlzeit die Blattmasse vermehrt, 
mnB die Hurde gesanbert werden. Das wird so angestellt, daB zunachst 
frisches Laub aufgeschuttet wird, auf welches die Ranpen kriechen. Sodann 
hebt man die frischen Blatter mit den daranfsitzenden Ranpen hoch nnd 
entfernt die untenliegenden Blattmassen. Nach Saubernng setzt man die 
Raupen mit den Blattern wieder auf die Hurde. 

31) Die schwarzlichen Raupchen sind anf dem Laub schwer zu er
kennen. 



Vollwiichsiger 50jiihriger Manlbeerbanm 
in der Gegend von lIIagenta. 

150 jiihriger Manlbeerbaum im Maisfeld. 
Die beiden vorderen Reihen sind entlaubt 

nach dem Pfliicksystem. 

Manlbeerbanm.Plantage anf einer Wiese. Die drei vordersten Biiume der 
mittleren Reihe sind entlanbt naeh dem Kappsystem, aber schon wieder 
ansgeschlagell. Wenll aHe Biinme ihres ersten Lanbes beranbt sind, bieten 

die nachwaehsenden Triebe eine Zeitlang Fntter. 
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3. Absehnitt 8-10 mal, Futterverbraueh ca. 45-55 kg 
4." 6-8" " " 130-150 " 
5." 9-10" " " 700-800 34) kg 

In Italien habe ieh die Erfabrung gemaeht, daB die Zahl 
del' Fiitterungen nieht mit del' in der Literatur erwahnten An
gabe ubereinstimmt. Die Raupen wurden gefiittert 5-8 mal 
am Tage, je naeh del' Frisehe des Laubes und dem Hunger der 
Raupen. Zu Ende der Zucbt manehmal bedeutend Ofter :35). Das 
in der Literatur erwabnte "regelmaBige" Umbetten lieB in bezug 
auf RegelmiiBigkeit sehr zu wiinseben ubrig. - Es ist zweifel
los von groBem Nutzen,wenn die Laubmassen nicht die Hohe 
von 2 cm iibersehreiten. Tatsache jedoeh ist, daB ieh Betten 
fand mit 4, 6, ja 8 em zum Teil schon absolut schlecht ge
wordener Blattmassen. DaB solche faulenden Blatterhaufen 
Seuehenkulturen gefahrliehster Art sein konnen, liegt auf del' 
Hand. 

Eine wichtige Bedingung fiir die erfolgreiehe Durehfiihrung 
del' Zueht ist die Beschaffenheit des Laubes. Feuebte 
Blatter konnen eine Zucht in wenigen Tagen zugrunde rich ten. 
Man laBt VOl' der Fiitterung nasse Blatter troeken werden, d. h. 
alles den Blattern anhaftende Wasser wird entfernt. Die 
Trocknung gesehieht ohne direkte Sonnenbestrahlung, da and ern
falls die Blatter zu leicht welk werden. Besehmutzte oder ge
frorene Blatter werden selbst bei ziemlich groBem Hunger del' 
Raupe versehmaht. Ieh versuebte mehrmals die Tiere zu 
tauschen, indem ieh die frostbeschadigten, braunen Randel' an 
den Blattern entfernte. Aueh dann nahm die Raupe die Blatter 
nieht an. Es seheinen feine ehemisebe Saftnmsetzungen beim 
Gefrieren einzutreten (Plasmolyse), die von der empfindliehen 
Raupe sogleich bemerkt werden. 

Die Blatter werden im Anfang del' Zucht in feine Streifcben 
geschnitten. Nach und nach gibt man ganze Blatter und kleine 
abgestreifte Zweige. Sind letztere bei uppigem Laube zu lang, 
werden sie in 10-15 em groBe Stiicke auf einer Art Stroh
schneider geschnitten. Dies Zerschneiden geschiebt aber nul' 
zum Zweeke der besseren Verteilung des Laubes auf den Betten. 

Die Aufzucht kann man in zwei Methoden einteilen: 

34) Gebbing, Seidenranpenzncht S. 69 ff. 
36) Maas, Bemerknngen znr Einffihrnng der Seidenzucht in Deutsch

land, Berlin (Paul Parey-Verlag) 1916. 

de Greiff 2 
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1. auf wagerechten Hiirden mit abgestreiftem Laub, 
2. auf zeltahnlichen Gestellen mit ganzen Zweigen. 

Zwischen 1 und 2 gibt es noch viele Methoden, welche lokale 
Bedeutung haben. Auf die einzelnen Zuchtsysteme komme ich 
bei Erwahnung der italienischen Seidenzucht (Abschnitt Italien) 
zuriick. 

Fiir jedes hOhere Lebewesen ist die Atmung sehr wichtig. 
J e mehr Individuen in einem Raume sind, umso schneller muB 
der Luftwechsel eintreten konnen. S i I be r man n 86) gibt an, 
daB 30000 Raupen in 24 Stunden an frischer Luft benotigen 
in der: 

1. Periode 104 cbm 
2." 390" 
3." 866" 
4. " 2080" 
5. " 8736" 

Beziiglich der Liiftung stellte ich bei fast allen besichtigten 
Zuchten fest, daB die Ventilation auBerst schlecht war. In 
manchem Raum konnte man wegen des starken Rauches 37) kaum 
atmen. Die Tiere waren in dies en Zuchten viel schlechter im 
Wachstum als in gut ventilierten Zuchten. DaB die Raupen 
empfindlich gegen verbrauchte Luft sind, erkennt man, wenn 
man ohne Druck die Tiere leicht anhaucht. Sie zucken zusammen 
und versuchen, aus dieser Dunstatmosphare 38) herauszukommen. 
Ein anderer, einwandfreierer Versuch ist das UbersUilpen eines 
Glases mit verbrauchter Luft. Die so behandelten Tiere nehmen 
die Stellung der schlafenden Raupe an (Hautungsperiode), ver
harren nach kurzem, starken Kopfweden regungslos, um erst 
nach Entfernen des Glases normal sich zu bewegen. 

4. Zuchtziele. 
Die Zuchtziele kann man festlegen: 

b eziigli c h d er A ufzuch t 

M) Silbermann, Die Seide Bd. 1 S. 177. 
37) Die Italiener feuern mit offenem Kamin. 
38) Meine Erfahrnngen decken sich in dies em Punkt mit den Angaben 

Silbermanns (Die Seide S. 222). Silbermann gibt dort an, da6 Bombyx mori 
in jedem Lebensstadium ungeheuer empfindlich gegen gasformige wie auch 
andere Gifte ist. Er empfiehlt Bogar feinste Giftmengen fiir gerichtlich 
chemische Untersuchungen durch Seidenranpen feststellen zu lassen. 
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1. starke Konstitution (1mmunitat gegen Krankheit), 
2. Anspruehslosigkeit (gute Futterverwertung), 
3. Dauer der Zueht; 

bezuglieh der Seidenerzeugung 
1. FadenHinge (Seidenreiehtum), 
2. Fadenstarke (Elastizitat wie aueh Beeinflussung der Faden

starke fUr besondere Verwendung), 
3. GleiehmaJ3igkeit des Fadens (Verhinderung der Sekundar

fadehenbildung) (vgl. S. 15. Anm. 45), 
4. geringe Bastprozente (Verhinderung groJ3er Gewiehts

verluste beim AbkoehprozeJ3). 
Dureh die dauernde 1nzueht gingen die europaisehen Rassen 

allgemein zuruek und man hielt eine Aufkreuzung fUr erforder
lieh. Der erste Versueh geschah mit ehinesisehen Rassen, welcher 
jedoch fehlschlng. Warum, kann man heute mit Sieherheit nicht 
angeben. Del' zweite Versueh war mit japanisehen Rassen, die 
im Anfang sehr gut ansehlugen, abel' nach kurzer Zeit vollkommen 
degeneriel'ten. Die alteren Seidenzuehter denken noch mit Sehreeken 
an die Periode ,~japanese ineroeio". Zum SehluJ3, und zwar um 
1900 herum, versuehte man die heimisehen Rassen mit chinesisehen 
Sorten aufzukreuzen, und hatte in Verbindung mit der genial en 
Zellenmethode von Pas t e u r glanzende Erfolge. An diesel' Stelle 
sei die Zellenmethode kurz erwahnt, welche von solch ungeheurem 
Nutzen fiir aIle Seidenoouer geworden ist. Fiir die Begattungs
zeit sperrt man die Schmetterlingsparchen in kleine Netzsackchen. 
Bier nndet die Begattung statt, das Weibchen legt seine Eier 
an del' 1nnenseite des Sackchens ab und stirbt. Die Eiablage 
bzw. die toten Tiere werden gebueht, und letztere getrocknet, 
in Morsern zerstampft und unter Wasserzusatz zu einem Brei 
gerieben. Diesel' wird fein verteilt unter das lVIikroskop ge
bracht und untersucht (bei 500 facher VergroJ3erung) auf die den 
Protoeoen angehOrenden Nosema Bombyces, den Urheber der 
Pebrine. 1st Befall festgestelt, wird das mit gleicher Nummer 
versehene Eiersaekehen sofort verbrannt, da bei einer Verseuchung 
del' Elterntiere aueh die samtlichen Organe, also auch Eierstocke 
und Eier innziert sind. Die gesunden Eier werden von dem 
Tutchen entfernt, gewaschen und auf sogenannte Samenkartons 89) 
aufgeklebt, die damit versandfahig sind. 1nfolge del' Seuehe 
war Frankreieh gezwungen, aus dem Ausland (Japan) die notigen 

a~) Einfache Hache Pappschachteln. 
2* 
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Samen zu besehaffen. Doeh gelang es ihm in wenigen Jahren, 
sieh mit Hilfe der Zellenmethode 40) von den japanisehen Kartons 
freizumaehen. 

Der Ziiehter hat es beziiglieh groBtmoglieher Futteraus
nutzung in der Hand, den Futterbedarf herabzusetzen (Friauler 
Aufzueht) 41). Wie weit diese Eigensehaft der guten Futterver
wertung in den einzelnen Rassen variiert, ist meines Wissens 
wissensehaftlieh noeh nieht festgelegt. Zweifellos HtBt sieh diese 
Frage im Laufe der Zeit mit Erfolg fiir die spateren Zuehten 
losen. 

Die Zueht dauert im aUgemeinen 28-35 Tage. Man soU 
sie dureh einige Methoden bis urn 7 Tage verkiirzen konnen 
(getriebene Zueht). Da sieh keine erstklassigen Kokons ergaben, 
andererseits man (wenigstens in Europa) bei einer Zueht pro 
Jahr das Treiben nieht notig hat, gehe ieh nieht naher darauf 
ein 42). 

Die Fadeulange ist eine der wertvollsten Eigensehaften 
eines Kokons. J e langer del' haspelbare Faden ist, urn so groBer 
ist die Rohseidenquantitat. Naeh Rasse, Jahr und Aufzueht 
kann man techniseh gewinnen ca. 600-900 m (einzelne Kokons 
bis 1000-1200 m). Sil b ermann '8) gibt an, daB die Ausbeute 
an Kokons pro Unze (25 g) sich folgend verhielt: 

1880 24,22 kg 
1883 28,22 " 
1886 33,31 " 
1888 32,77 " 
1893 40,34 " 
1894 37,88 ". 

Mit diesen Zahlen ist wohl die erhOhte Quantiat angegeben, 
jedoch nieht die FadenHi.nge fUr den einzelnen Kokon. Fur 
Italien solI gelten, daB die "besten" Seidengegenden meist aueh 
den langsten Kokonfaden produzieren. Aus diesem Grunde werden 
aueh die dort erzeugten Kokons trotz hOheren Marktpreises gern 
von den Spinnel'll gekauft. 

40) Bei der Zellenmethode mnll mit einem Verlnst von ca. 5-7 010 der 
Elterntiere gerechnet werden. Dieser Verlnst wird aber dnrch die gnte 
Qualitii.t der Eier ansgeglichen. 

(1) Ein Anfzugsystem, bei welchem den Raupen auf zeltahnlichen Ge
stellen ganze Zweige gereicht werden, auf denen sie hinanfklettern miissen 
(siehe Abb. S. 40). 

U) Gebbing, Seidenranpenzncht S. 44 ff. 
43) Silbermann, Die Seide Bd. 1 S. 224. 



4. Zuchtziele. 15 

Die Fadenstarke spielt eine Rolle fiir die Verwendungsart. 
Die Seidenwebereien stellen je nach der Mode und der Qualitat 
ihrer Stoffe verschiedene Anspriiche an die Starke des Fadens. 
Jedoch spielt die Fadenstarke des Kokons nicht so eine erheb
liche Rolle, weil die Spinnerei imstande ist, durch geschickte 
Arbeit mit ziemlich gleichen KokonfMen trotzdem im Titer (4) 
verschiedene GroBen zu erzeugen. Ebenso wichtig wie die Faden
starke flir die Verwendungsmoglichkeit ist die GleichmaBigkeit 
des Fadens. J ede Verunreinigung, jede Sekundarfadchenbildung i~) 
beeintrachtigt die GleichmaBigkeit der Grege 46) und bildet beim 
WebeprozeB einen wesentlichen Minusfaktor, besonders dann, 
wenn viele Prozesse (Farben usw.) dem Weben vorausgehen. 

Alle Seiden vom Bombyx mori bestehen in Gespinstfaden 
(Kokonfaden "Bava") aus zwei Urfaden ("Bavella"). Diese sind 
mit einer Leimsubstanz (Sericin) verbunden und in dieser ein
gebettet. Das Sericin, in der Seidenindustrie "Bast" genannt, 
gebt bei vielen Prozessen, Kochen, Farben (Veredlungsprozessen) 
verloren. Die Seide verliert somit bis u. U. 25% an Gewicht. 
Zwecks Ausgleich dieses Verlustes erschwert man die Seide mit 
chemischen Mitteln 47) und erhalt auf diese Weise mindestens 
das Einkaufsgewicht (d. h. das Einkaufsgewicht wird meist liber
schritten). Bei Couleur (8), d. h. bei bunten Farben, wird bis 60% , 

bei schwarz bis 200% tiber pari (das ist das Gewicht VOl' dem 
Abkochen) erschwert (11). Aus 100 kg Rohseide wird ca. bis 160 kg 
gefarbte, odeI' 300 kg schwarz gefarbte Seide entstehen. 

Bei den Veredelungsprozessen wird allgemein erschwert, 
ohne daB man von einer Falschung spricht. Unreell gilt nul' 
die Erschwerung der Rohseide, bevor sie einem Veredelungs-

4'J Grammgewicht von 9000 m Faden. 
4~) Bildung von kleinen mit den Hauptfaden verklebten Nebenfaden. 

Sie wirken besonders storend, wenn beim Abkochen der Bast entfernt wird. 
Vgl. Zeitschrift "Die Seide", Krefeld, Jahrgang 1923. Ferner Mitteilung der 
Textilforschungsanstalt Krefeid Juni 1924, November 1925. 

(6) Bezeichnung fur einen Faden aus mehreren Kokonfiiden. Ein ein· 
zeIner Kokonfaden ist zu dunn, um verwebt werden zu k!5nnen. Vgl. 
Tabelle S.57. 

(7) Erschwert wird: B e i Bun t fii. r be rei mit Zinnchiorid, N atrium
phosphat, WassergIas, sog. Zinnphosphatsilikat.· Erschwernng. B ei S c h war z
fii.rberei mit Zinnerschwerung, Blanholzerschwernng, Eisenbeize, Eisen
blankali-Erschwernng, Eisenbeize und Zinnerschwerung. 

48) Fachansdruck (Buntfii.rberei). 
(9) Silbermann, Die Seide Bd. 2 S. 369 ff. 
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prozeB uuterworfen wurde. In der Seidentrocknungsanstalt 
KrefeJd befindet sich ein Rohseidenmuster, welches scheinbar 
unerschwert ist. Ais eine Farberei zwecks Farbung diesen Posten 
in das Farbbad (Pinke) tat, wurde del' gesamte Strang blutrot. 
Die bestellte Farbe war nicht zu erzielen, weil das Erschwerungs
mittel 60) in Verbindung mit der Pinke stark rot reagierte. Aus 
solchen Beispielen ist ersichtlich, daB von unreeller Seite alles 
versucht wird, um Rohseide kiinstlich schwerer zu machen. Durch 
die einheitlichen Untersuchungsmethoden del' international zu
sammeugeschlossenen Konditiousanstalten 61) ist heute ein solcher 
Betrug leicht nachzuweisen. Ob nul' zum Ausgleich oder zum 
unreellen Gewinn erschwert wird, ist fiir die Haltbarkeit der 
Seide ganz gleich. J eder ErschwerungsprozeB setzt die Halt
barkeit des Seidenstiickes herab. Unerschwerte Seiden haben 
eine lange Lebensdauer. Stoffe, iiber 100 Jahre alt, zeigen kaum 
eine vergangliche Erscheinung. Bei dem heute gebrauchlichen 
Verfahren der Erschwerung kann man die zerstorende Wirkung 
der Erschwerungsmittel in wenigen Jahren feststellen. 

6. Verbreitung der Seidenraupenzucht in den einzelnen 
Hindern. 

a) China 52). 

Bevor ich znm Seidenbau del' einzelnen Lander komme, will 
ich die wirtschaftlichen Bedingungen fiir das Gedeihen der Seiden
kultur kurz streifen. S e i t z gibt fUr die vielen Bestrebungen, 
den Seidenbau in fast allen Landern einzufiihren, folgenden Grund 
an 63): 

"Die Seide galt als ein derart wertvolles Pro
dukt, daB man stillschweigend annahm, die Zucht 

50) Das Erscltwernngsmittel bestand ans einem verseifbaren Fett, 
welches mit einem gelben Farbstoff gefii.rbt war, damit man es auf dem 
gelben Seidenstrang nicht erkennen konnte. 

51) Konditionsanstalt = Untersnchungsanstalt, Seidentrocknungsanstalt. 
Die Seide wird in diesen Instituten nach international festgelegten Be
stimmungen anf aUe physikalischen und chemischen Eigenschaften amtlich 
untersucht. Der Name Seidentrocknungsanstalt kommt von der Unter
suchnng anf Fenchtigkeit der Seide. In Trockenofen wird das Material 
voUkommen getrocknet, unter LuftabschluB gewogen und zu dem Gewicht 
11 % erlaubte Feuchtigkeit hinzugerechnet. 

'2) Vgl. hierzu die demnitchst in derselben Reihe erscheinende Schrift: 
T. T. Siao, Die chinesische Seidenindustrie. 

fill Seidenzncht in Deutschland, Stuttgart (Seitzwerke Verlag) 1916. 



80 jiihriger Manibeel'banm im Weizenfeid. Bier ist die giinstige Schntten
wi l'kung bei den Ietzten Baumen dentlich zn sehen. Die linksseitig knhie 

Stelle ist Brachacker. 

40 jiihriger Manibeerbaum im Sommerweizenfeid. 
Diesel' Banm wurde nnch del' aiten Art gepfliickt 

und dann erst beschnittell. 
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miisse rentabel sein, was sie auch immer an Vor
b erei tungsspesen, an Fu tterma terial 0 del' Arbei ts
I ohnen kosten moge." 

GewissermaGen als Entgegnung (bzw. als "Unterstiitzung") 
nehme ich die Ausfiihrungen des italienischen N ationalOkonomen 
Giorgio Mortara M ), welcher schreibt: "Die Ursachen der 
Uberlegenheit, die der asiatische Seidenbau in den letzten 40 J ahren 
in wachsendem MaBe iiber den europaischen gewonnen hat M), 
sind niedrigere Arbeitslohne und starkere Ausnutzung des Maul
beerbaums durch zwei, drei und mehr Raupenzuchten pro Jahr." 
Damit ist schon gesagt, daG eine sehr wichtige Bedingung der 
minimale Lohn ist. Man kann in Europa feststellen, daB an 
allen Industrieplatzen mit steigenden Lohnsatzen der Seidenbau 
stark zuruckgeht, bzw. vollkommen zum Erliegen kommt. Einmal, 
weil die Arbeiter in der Industrie mehr verdienen als durch 
den Seidenbau, das andere Mal, weil die Spinnereien nicht die 
Lohne zahlen konnen wie die Webereien, und die Arbeiter in die 
letzteren abwandern 66). ZusammengefaBt sind die Bedingungen 
filr das Gedeihen der Seidenraupenzucht: Tradition ("Verwachsen
sein" mit del' Zucht), gute Maulbeerwiichsigkeit des Landes, 
warmes Klima und geringe Lohnsatze. 

China ist, soviel wir heute wissen, das Ursprungsland del' 
Seidenkultur. 3000 Jahre VOl' Christus war in China schon del' 
Seidenbau bekannt. In del' Mythologie wii'd die "Erftndung" del' 
Seide folgendermaGen geschildert: 

Eine chinesische Prinzessin war befreundet mit einem hub
schen Falter, del' jhr die Langeweile vertrieb. Eines Tages 
war del' Falter verendet, und auf del' Unterseite des Blattes, 
auf dem er lag, sah die Prinzessin viele feine silbergraue Kiigelchen, 
die sie als Vermachtnis des Schmetterlings ansah und sorgfaltig 
behutete. Nach einiger Zeit verfarbten sich die Kiigelchen weiG, 
und wenige Tage spater krochen aus ihnen kleine dunkle Raup
chen, die bald das Blatt zu fressen begannen. Taglich wurden 
die Tierchen groGer und fraJ3en sehr viel, bis sie nach einigen 
W ochen an trockenen Zweigen hinaufkletterten und dort groBe 
weiJ3gelhliche "Eier" 66a) produzierten. Diese nahm die Prin
zessin ab und spielte taglich mit ihnen. Durch die ununterbrochene 

bt) Mortara in der Prospettive economiche 1926. 
5~) Siehe Tafel S. 28 and 31. 
68) Ein lehrreiches Beispiel bietet die Gegend von Como bzw. Casanova. 
~6a) Damit sind die eiformigen Kokons gemeint. 
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Beschaftigung mit ihren Liebliugen glaubte sich der Prinzgemahl 
zurfickgesetzt. Als er eines Tages in ihr Zimmer kam und sie 
gerade wieder die Kokons ("Eier") durch ihre Hand gleiten lieB, 
packte ihn der Zorn, und er warf das hiibsche Spielzeug in den 
brodelnden Teekessel. Traurig sammelte die Prinzessin nach 
dem Weggang des Mannes die Eier aus dem Wasser, und ein 
feiner glanzender Faden blieb an ihren Fingern hangen. Sie 
wickelte nach und nach den ganzen Kokon ab und schenkte 
damit ihrem Reiche und der Welt das Geheimuis der Seide. 

Mehrere Jahrtausende lang verstaud es China, seiue Monopol
stellung im Seidenbau vermittels del' hartesten Strafen zu wahren. 
Der Grund der gestrengen MaBnahme war, daB man in der Seide 
einen Tauschartikel von reinstem Goldwert hatte. Die Steuer
zahlungen muBten meist in Seide geleistet werden. Die Seide 
durfte nur in verarbeiteter Form die Grenzen Chinas fiberschreiten. 
Daher sehen wir die Anfange au13erchinesischer Seidenindustrie 
darin bestehen, da13 man z. B. im Romerreiche die chinesischen 
Gewebe auftrennte, zu Seidenwatte zerzupfte 67), neu spann, und 
zwar zum Teil so fein, daB die Stoffe nahezu durchsichtig waren 68). 

Um das Jahr 500 nach unserer Zeitrechnung begann au13el'
halb Chinas die Seidenzucht und planma13ige Verarbeitung. Del' 
Sage nach solI eine chinesische Prinzessin nach ihrer Hochzeit 
mit einem kothanischen Prinzen bei ihrer Ausreise aus China 
in den Blfiten ihres Kopfschmuckes Raupeneier verborgen haben, 
die den Grundstock der gesamten au13erchinesischen Seidenkultur 
gebildet haben sollen. 

Chinas wichtigste Seidenzuchtgebiete liegen um Shanghai 
und Canton mit dem groBeu Hiuterland, das sowohl der Seiden
raupe als auch dem Maulbeerbaum sehr gfinstige, klimatische 
und vegetative Bedingungen bietet. 1m Gegensatz zu Europa 
erzielt man bis zu 6 Ernten pro Jahr. Die in der Literatur er
wahnten FaIle von 7-10 Ernten dfirften ganz vereinzelt, wenn 
nicht fibertrieben sein. China mit seiner uralten Tradition laBt 
dem Seidenbau sehr groBe Unterstfitzung zukommen. J edoch 
ist diese bei den durch die Struktur des Landes bedingten Ver
haltnissen recht schwankend. Obwohl es an seinen Universitats
instituten und Versuchsstationen erhebliche Samenmengen kon-

b7) V gl. Schappespinnerei S. 55. 
ft8) Die feinen Gewebe wurden wegen ihrer Durchsichtigkeit als un

moralisch angesehen. 
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trolliert und verteilt, sind diese im Verhaltnis zur benotigten 
Menge zu gering, um nicht Privatzuchten arbeiten lassen zu 
miissen. Diese nehmen die Priifung der Eier nicht so peinlich 
genau vor, wie es zur Vermeidung von Raupenseuchen notwendig 
ist. Die Seuchengefahr ist mit ein Grund, weshalb Chinas Seiden
produktion im Gegensatz zu der schnell anwachsenden japanischen 
in den letzten J ahren annahernd gleich hoch blieb. Die Ernte 
in China betrug in 1000 Pfd. Lbs.: 

1910/14 
China. . . . . . . . . 14478 
Japan. . . . . . . . . 21 776 

1919 
12913 
32308 

192~ 

15678 
41541 59) 

Die Unterlagen ffir Chinas Rohseidenproduktion sind sehr 
liickenhaft. Man kann nul' annahernd den Export zugrunde 
legen, der in den 80 er Jahren 4,1 Millionen kg betrug, bis 1919 
auf 6,8 Millionen kg stieg, um 1923 bei 7,1 Millionen kg stehen 
zu bleiben. Bei dies en Zahlen kann man die doppelte bis drei
fache Menge an Eigenkonsum rechnen. (N ach neueren Schatzungen 
solI del' Eigenkonsum des Landes nur etwa 600/ 0 betragen.) 

Die Anspruchslosigkeit del' Chinesen an Nahrung, Kleidung 
und Wohnung ist ein Grund, weshalb del' Seidenbau sich in 
China gegeniiber einer fremden Konkurrenz halten kann. Die 
manuelle Geschicklichkeit des Chinesen befahigt ihn ganz besonders 
ffir den Seidenbau. AuBerdem ist die dortige Seidenkultur, wie 
erwahnt, eine groBe Traditionsfrage. China hat Vorschriften in 
del' Art del' ,,10 Gebote" erlassen, die ganz genau regeln, weI' 
Seidenbau treiben darf. Invalide und kranke Leute, Trinker 
und Wochnerinnen haben den Zuchten fern zu bleiben. 

Der Seidenbau ist bis auf Kanton und Kuangtung Neben
erwerb, ausgerfistet mit den einfachsten, veralteten Geraten. Die 
kleinen Bauern haspeln ihre Seide selbst. Was sie nicht ver
arbeiten, d. h. z. T. verweben konnen, wandert in die Dampf
haspeleien, welche die Seide nach nochmaligem HaspelprozeB 
auf den Markt bringen. Hauptabnehmer fiir geringe Qualitaten 
ist Indien. Die manchmal in Europa auftauchenden chinesischen 
Webstiicke sind Handarbeit, die nul' ffir den eigenen Bedarf her
gesteUt wurden (Sammlungsstiicke). 

Die Seidenraupe ist in China ungefahr das einzige Tier, 
welches planmaBig geziichtet wird. Die chinesischen Seiden
spinner sind sehr harte Rassen, die sich nicht besonders gut 

6D) • Worlds production of Raw-Silk by principal prod. conntries." 
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kreuzen, jedoch ihre starke Konstitution, wie auch ihren Seiden
reichtum zum Vorteil der europaischen Lander sehr stark vererben. 
Die Seide del' Mandschurei ist elastisch, hat abel' keinen schOnen 
Glanz und Griff 60). Die Provinz Schantung liefert blendend 
weiSe Seiden, vereinzelt auch gelbe bester Qualitat. Das Ursprungs. 
land des chinesischen Maulbeerspinners ist wahrscheinlich die 
Pl'ovinz Tsche-Kiang, wo heute noch der Spinner wild vorkommt. 
Die Farbe samtlicher Spinner ist ehemals naturfarbig (braunlich
gelblich) gewesen 61). 

Man nimmt allgemein an, daB bei einer Organisation, wie 
sie in Japan vorbildlich besteht, China seine Produktion wesentlich 
erhohen kann und wird. Das gesamte Seide verarbeitende Aus
land hat groi3es Interesse an der Seidenproduktion. Zwecks 
Steigerung dieser wurde im Jahre 1917 ein "internationaler Aus
schull fiir die Verbesserung des Seidenbaues" in Schanghai ge
griindet. Die Bedingungen fiir eine groBere Ausdehnung des 
Seidenbaues in China sind jedoch, daB man die alten Maschinen 
und Gerate durch neue ersetzt uud die Fabrikationsmethoden 
modernisiert. 

Die Zahl der vorhandenen Haspeln 62) war bis jetzt ent
scheidend fiir die Produktion an Rohseide. J eder Bauer er
zeugte nnr soviel Kokons, wie er innerhalb zwei Wochen mit 
seinen Hilfskraften abhaspeln kann. N ach etwa zwei W ochen 
muB er mit dem Schliipfen der Kokons rechnen, da diese im 
allgemeinen frisch abgehaspelt werden 68). Die in China ver
brauchte Seide wird meist auf Websttthien altester Art haus
industriell verarbeitet, nur in der Provinz Tsche-Kiang gibt es 
moderne Webereien. Der Export fertiger Webwaren ist ganz 
gering. Die modernen Webereien sind in der schwierigen Lage, 
keine ausgebildeten Weber zu haben. (N ach neuester Schatzung 
gibt es in China 450 Dampfspinnereien mit 170000 Spinnerinnen). 

00) Spezialausdriicke fiir das Aussehen und ein seidiges Anfassungs
gefiihl. 

61) V gl. Anm. 21 S. 7. 
62) Eine Haspel besteht aus dem Vorbereitungs- oder Biirstenbecken, 

dem Spinnbecken und der eigentlichen Haspel. Die Bezeichnung Spinnbecken 
oder Haspel bedeutet in den Statistiken dasselbe. Spinnerin ist die Be
zeichnung flir die die Haspel bedienende Arbeiterin. 

63) In modernen Betrieben wird zwischen dem Einkauf der Kokolls 
und dem Haspelproze13 die Masse getrocknet (vorher abgetlltet). 
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b) Japan. 
1m Jahre 519 64) unserer Zeitrechnung wurde die Seidenzucht 

inJ apan eingefUhrt 60). Ein kaiserliches Dekret bestimmte, daJ3 
jede Familie nach ihrer sozialen Lage eine bestimmte Anzahl 
Maulbeerbaume anpfianzen muBte. Ende des 12. J ahrhunderts 
machte Japan eine schwere Krise infolge Kriegswirren, Seuchen 
und dem Aufkommen del' Baumwolle durch 66). Ais Grund fiir 
das Gedeihen del' japanischen Seidenkultur gibt Boll e 67) an: 
" Weil del' japanische Seidenbauer nicht aus bloB em Eigennutz, 
sondel'll aus angeborener Neigung den Raupen jene peinliche Sorg
faIt und unverdrossene Pfiege angedeihen HiBt, welche fiir ein 
ersprieBliches Fortkommen del' Seidenraupen unerlaBlich ist." 

1m 16. J ahrhundert durften auBer den Prinzen nur Priester 
und Krieger Seide tragen, bis nach und nach jede Volksschicht 
seidene Gewebe tragen durfte. Die Wohnhauser in Japan eignen 
sich vorziiglich fiir den Seidenbau, da sie luftdicht, trocken und 
billig sind. Durch Herausnehmen einzelner Wande konnen 
grofiere Raume hergerichtet werden. Neben den Wohnhausern 
benutzen die J apaner noch Zuchthiitten aus Stroh, die sie mit 
del' ihnen eigenen Geschicklichkeit fUr Flechtarbeit schnell und 
billig hersteHen. Die Durchschnittstemperatur in den Zucht
raumen betragt, wie in Europa, im Durchschnitt 20-22° C. An 
kalten Tagen wird mit einem geschlossenen Feuerbecken geheizt. 
Zu groBer Tr'ockenheit begegnet man durch Aufhangen nasser 
Tiicher (VOl' aHem beim Ausbriiten von Eiel'll 68). Das Umbetten 
del' Raupen geschieht ausschlieBlich mit Netzen und soIl, wie 
Boll e und andere angeben, sehr gewissenhaft besorgt werden. 
Ais Nahrung dient wie iiblich die weiBe Maulbeere, welche abel' 
nicht als Hochstamm (Europa), sondel'll nul' in Buschform gebaut 
wird. Das Verhaltnis del' Maulbeerplantagen zum gesamten 
Kulturland betrug: 

Gesamtes Knltnrland 
1908 13485950 acres 
1913 14194830 " 

Maulbeerfarmen 010 

1010490 acres 7,5 
1107060" 7,8 

6') Nach dem Handworterbuch der Staatswissenschaften im 3. Jahr-
hundert. 

6~) .Outlines of the Raw-Silk Industry in Japan", Tokio 1921. 
66) "The dark ages for silk". 
67) Bolle, Seidenbau in Japan, Wien (Hartlebens Verlag) 1928. 
68) Vgl. Maas, Bemerknngen zur EinfUhrung der Seillenzucht, Berlin 

Paul Parey) 1916, S. 10. 
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Gesamtes Kulturland 
1918 14743310 " 
1924 15162912 " 

Maulbeerfarmen % 

1 247 030" 8,5 
1 343467" 8,9 

Japans Seidenkultur liegt in den Hiinden von annahernd 
2 Millionen Farmern (etwas mehr als lis del' Landwirte und 
Bauern, von denen etwa 10000 Eierziichter sind). Die Eier 
werdeu eingeteilt in zwei Sorten, solche ·fiir Seidengewinnung 
und solche fiir Nachzucht. 1m Durchschnitt erzielt man dl'ei 
Kokonernten, und zwar: 

1. spring-crop ca. 55 Ofo 
2. sommer-crop ca. 8 % 69} 

3. autumn-crop ca. 37 % 

Nach den allernenesten Schatzungen ergibt die Friihjahrsernte 
etwa 50%, Herbst nnd Sommer znsammen ebenfalls 500f0. Zu 
del' Qualitat del' einzelnen Ernten ist nach neuesten Forschnngen 
zu bemerken, daB del' Titer sehr verschieden ist. Del' Titer del' 
Fruhjahrsernte betragt im Minimum 2, im Maximum 4,5, im 
Durchschnitt 3 denier 70) pro Faden, wahrend Herbst- und Sommer
kokons im Mittel 2,8 denier stark sind 7l}. 

Nach europaischem Muster wurde 1912 die erste kaiserliche 
Versuchsanstalt in Kobe 72) errichtet, 1918 die zweite in Yoko
hama. Beide Institute unterstehen direkt dem Landwirtschaft
lichen Ministerium. Ferner gibt es 6 Unterstationen, die alle 
fur sich Versuche anstellen und gewonnene Seide auf die vel'
schiedenen Eigenschaften hin untersuchen. Daneben gibt es drei 
Seidenbauhochschulen in Tokio, Kyoho und Uyeda, viele Mittel
schulen fiir den Seidenbau und die kaiserliche Konditionierungs
anstalt in Yokohama 73). 

Die Rohseidenpl'oduktion liefert l/S del' Gesamtansfnhr 
Japans. Von del' Regierung wurde fiir die Dauer von 10 Jahren 
ein Betrag von 11/2 Millionen Yen 74) zur Verfiigung gestellt 
urn den Seidenbau in allen Teilen Nippons zu !leben. VOl' aHem 

69) Vgl. Raw-Silk Association of Japan »One Thousand Facts" S.I1. 
.0) Denier ist das Gewicht von 450 m, ausgedriickt in 0,05 g. 
11) Der Seidenindustrielle mull genau wissen, aus welcher Ernte sein 

Material stammt. 
72) Kobe nahm nach dem furchtbaren Erdbeben einen groJ3en Auf. 

schwung, da Yokohama als Zentrale langere Zeit ausschied. 
73) In Yokohama wurde 1926 eine neue mit den modernsten Apparaten 

ausgeriistete Anstalt erbaut. 
74) Ein Yen = 2,09 Mk. Pari. Ein Yen = 1,99 Mk. (Stand Juli 1927). 
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sollen die Klagen des Auslandes tiber schlechte Qualitat der 
Seide gepriift und etwaige Mangel abgestellt werden. Die 
Regierung will keine Kokonaufkaufer mehr dulden; die Erzeuger 
sollen ihre Produktion sofort an die Haspeleien verkaufen. 

Die erwahnten Klageu haben ihre Ursache in del' maJ310sen 
Konkurrenz del' Spinnereien untereinander. Ais die Unternehmer 
sahen, da13 ihre Erzeugnisse gut gingen, vergro13erten sie ihre 
Betriebe erheblich durch Anlage neuer Spinnbecken 76) und 
kauften riicksichtslos aIle verfiigbaren Kokons auf. Beide Aktionen 
wurden mit del' den J apanern eigenen Zahigkeit durchgefiihrt, 
ohne daran zu denken, da13 trotz erhOhter Quantitat die Qualitat. 
gut und damit konkurrenzfahig bleiben muJ3te. 

Die Erzeugung pro Spinnbecken betrug: 1915 57,8 kg 
1918 69,8 kg 

Das schwierigste Problem bei der VergroJ3erung der Betriebe 
war die Heranbildung leistungsfahiger Spinnerinnen. Wie pein
lich genau die Spinnarbeiten sind, erkennt man an einem Versuch, 
den ein Japaner anstellte. Er fand, da13 Festtage in Japan auf 
die Qualitat der Seide des folgenden Tages Einflu13 haben. Die 
Spinnerin war miide, paJ3te nicht so genau auf beim Anwerfen 76) 

und schon entstanden UnregelmaJ3igkeiten in der Grege, die zu 
Klagen Anla13 gaben. Wie Japans Qualitaten sich damals ver
schlechterten, sieht man an einer amerikanischen Aufstellung del' 
Fehlerprozente in 30000 Yards 77) "Double extra crack" 78). 
Danach waren die Durchschnittsfehler: 

1918 . 76/ 10 % 
1919 . . 67/ 10 % 79) 

1920.· . 89/ 10 % 
1921 . . 166 / 10 % 

1922 . . 249/ 10 % 

Dabei sind die vielfachen Proben aus einer ganz gleichen Qualitats
marke gezogen worden. 

Gelegentlich von Forschungsreisen japanischer Ztichterver
einigungen wurde als tiberraschendes Resultat festgestellt, daJ3 die 

75) Siehe Anm. 62 S. 20. 
7&) Fachtechnischer Ansdrnck fur das Anlegen eines nenen Kokonfadens 

an den weiterlanfenden Gregefaden. Da das Anlegen rnckartig vollzogen 
werden mna, ist die Bezeichnnng Anwerfen dnrchans am Platze. 

77) Eill Yard =9144 mm. 
78) Willkurliche Qualitatsbezeichnnng. 
7») Siehe Zeitschrift .Die Seide" Jahrgang 1923 S. 288. 
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chinesischen Seidenqualitaten, trotzdem Japan ungieich modern ere 
Haspeleien hat 80) als China, dennoch feiner und wertvoller waren 
als die japanischen Erzeugnisse. Bei einer der Reisen nach 
Amerika beschwerten sich die dortigen Industriellen fiber die 
unsachgemaJ3e Bezeichnung del' Qualitaten. Mit sechs ver
schiedenen Bezeichnungen kann die gesamte Seidenerzeugung 
klassifiziert werden. Wenn fiir die beste Qualitat die Bezeichnung 
galt: "Double extra A" 81), so erfand eine Spinnerei, ohne ein 
besseres Produkt zu liefern, fiir diese Qualitat die Bezeichnung 
"Grand Double extra donble, extra A" 81) oder "Special selection 
extra A "81). Diese Auswiichse waren reine Effekthascherei, um un
bequeme Konkurrenz auszuschalten. Momentan gilt noch fiir 
die japanischen Seiden eine 16teilige Bonitierung, doch ist 
die Regierung bestrebt, den zu gewaltig gewordenen Apparat 
abzubauen. Es soIl zunachst die auf Kosten der Qualitat vel'
mehrte Quantitat eingeschrankt werden, gleichzeitig die Ausfuhr 
von Rohseide eingeschrankt werden, nm selbst den Verdienst 
aus der Verarbeitung einzustecken, und zuletzt die doch zur Aus
fuhr kommende Seide auf eigenen, d. h. japanischen Schiffen zur 
Versendung gebracht werden. 1918-1921 machte Japan eine 
starke Krise durch. Um diese gut zu fiberstehen, kaufte die 
Regierung im Einverstandnis mit dem 1920 gegriindeten kaiser
lichen "Seiden-Syndikat" groJ3e Mengen Rohseide auf. Durch 
geschickte Verteilung geJang es, den japanischen Seidenbau zn 
retten. Wenn 1922 angestrebt wurde, dieses Syndikat wieder auf
zuheben, und die Aufhebung auch bald durchgeffihrt wurde, kann 
man dies als Gewahr ansehen, daB normale Verhiiltnisse wieder 
eingetreten sind. 

Neben der Rohseide benotigt Japan, da es steigend seine 
Roherzeugnisse selbst verwebt, wachsende ·Kunstseidenmengen. 
Wahrend Japan an Kunstseide erzeugte (engl. Pfund): 82) 

1921 150000, fiihrte es 131139 ein. 
1922 erzeugte es 250000 u." " 226405" 
1923 780000""" 1 006 778 " 
1924 1368000" " "1025172,, 
1925 1200000" " " 37071 (1. Halbj.) 

80) Haspelei (italienisch Filanda) = Fabrikunternehmen zur Gewinnung 
von Rohseide. 

81) Willkurliche Qualita.tsbezeichnnngen. 
811) 1 englisch Pfnnd= 16 Unzen=453,6/10 g; 1 Unze= 28,lb/100 g. 
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Aus dieser Aufstellung ist ersichtlich, da.6 Japan es verstand, 
sich von der Kunstseideneinfuhr annahernd frei zu machen. Man 
mu.6 damit rechnen, da.6 bald ein starker Uberschu.6 fiir Aus
fuhrzwecke vorhanden ist, zumal die japanischen Fabriken unter 
giinstigen Bedingungen arbeiten. 

c) N ordamerik a. 
(Siidamerika.) 

Die Anfange del' amerikanischen Seidenzucht sind urn das 
17. J"ahrhundert festzustellen. England bemiihte sich damals in 
seinen tributpfl.ichtigen Landern neue Rohstoifquellen zu erschlie.6en. 
Giinstig fiir die Einfiihrung war das Vorhandensein von Maul
beerbaumen an verschiedenen Stellen des Landes. 1m Jahr 1619 
wurde verordnet, regelrechte Plantagen anzupfl.anzen und Seiden
zllchten einzul'ichten. Die vorhandenen schwarzen Maulbeer
baume werden durch Morus alba ersetzt. In Louisiana fiihrte 
J a k 0 b I. die Seidenzucht ein und setzte erhebliche Pramien 
und Subventionen aus, wahrend fiir Unterlassungen del' Seiden
zucht strenge Strafen angewandt wurden. Da der ganze Aufbau 
abel' nicht gut organisiert war, zerfiel die Zucht vollstandig. 
In Siidcarolina begann man 100 Jahre spater mit der Seiden
zucht. Ebenso schnell wie die Kulturen Erfolge zeigten, gingen 
sie zuriick, als die ausgesetzten Pramien ausblieben. 

Versuche in Kalifornien und allen anderen Staaten zeigten, da.6 
in bezug auf Klima die Kultur erfolgreich sein konnte. Die 
soziale Struktur des Landes bzw. das Unverstandnis der Bevol
kerung verhinderte jedoch die Ausbreitung bis zu einer nennens
werten Produktion. Zieht man einen Vergleich, wonach Amerika 
1842 rd. 150000 kg erzeugte, jedoch das Zehnfache an Rohseide 
(das ist dasselbe wie das Hundertfache an frischen Kokons) 
einfiihrte, erkennt man das ganzliche Fehlschlagen der Bestre
bungen. Vorher, urn 1825 herum, hatte man noch einmal ver
sucht, mit einem Schlage Amerika unabhangig von allen Seiden
landern zu machen. Gewaltige Plane wurden aufgestellt, Milli
onen Baume einer Morus-Varietat (Morus multicaulis) gepfl.anzt, 
ca. 50 Aktiengesellschaften wurden gegriindet mit stark speku
lativer Tendenz, doch verschwand alles in kurzer Zeit, nachdem 
ein schwerer Meitaubefall die jungen Plantagen vernichtete. 
In Siidamerika waren ebenfalls in allen Staaten Versuche gemacht 
worden, doch gingen aIle Bestrebungen fehI, da ein Haupter
fordernis, schollenfeste Bauern, nicht gegeben war. 
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Von eminenter Bedeutung jedoch ist die Seidenindustrie 
Amerikas, seit 1860 wegen del' wirtschaftlich schlechten Lage 
infolge del' Sezessionskriege, ein Zoll von 600 / 0 auf aHe Luxus
artikel gelegt wurde, und Amerika selbst Produzent fUr Seiden
ware wurde. Mit der DurchfUhrung del' Mechanisierung der 
WebstUhle in den 80 er Jahren stieg die Rohseideneinfuhr ganz 
gewaltig: 

1871/71 . 
1901/02 . 
1921/22 . 

· . 480000 kg 
· 5500000 " 
· 22800000 " 

Del' amerikanische Verbrauch in den Jahren 1913-23 stieg 
von 12500000 auf 22000000 kg (also um 78%), wahrend die 
Welterzeugung in der gleichen Spanne etwa nul' 110 / 0 zunahm 
(27300000 auf 30300000 kg). Der groBte Lieferant flir Amerika 
ist Japan, welches 95% del' gesamten Ausfuhr liefert (diese 
Menge macht ungefahr 65% des amerikanischen Bedarfes aus). 
Die BefUrchtungen, daB Amerika nicht genug Rohmaterial be
schaffen kann, laBt es sich sehr flir China interessieren, um dort 
die Produktion zu steigel'll. - Es gab in Amerika: 

1904 624 Webereien mit 70000 PS Antriebskraft 
1914 902 " "116000,, " 
1921 1369 " "176825,, " 

In del' Rohseidenmenge, die Japan lieferte, kann man die 
Monopolstellung Amerikas deutlich sehen. Japan exportierte 
1914 nach Europa 28740 Ballen 88), nach Amerika 141941 Ballen 
1921" "14061,, " " 247204 " 
Dabei faUt fUr Europa erschwerend ins Gewicht, daB die ersten 
Qualitaten nicht nach Europa, son del'll faRt ausschlie.Blich nach 
Amerika gehen. 

Mit der gesteigerten Produktion (Seidenwaren) ging die er
hOhte Verarbeitung del' Kunstseide und die gesteigerte Kunst
seidenproduktion Hand in Hand. Amerika verbrauchte: 
1920 fUr 9850870.£ Kunstseide, erzeugte fiir 8000000.1! 
1921 " 18662000 ,:" " " 15000000" 
1922 " 26530030"" " " 24406000 " 
1924 " 54919600"" " ,,--
1925" - -" I, " " 55000000 " 

88) Ballen, japanischer = 63 kg, chinesischer = 63 kg, Kanton = 48 kg, 
italienischer = 100 kg. 
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Aus diesen, wie auch obigen Zahlen gebt zur Genuge hervor, 
da.B Amerika eine beherrschende Stellung in der Seidenproduktion 
sich (vor aHem durch den Krieg) erworben hat. Die europaische 
Industrie wird sich mit dem Gedanken vertraut machen mussen, 
daB Amerika eine groBe Menge fertiger Textilien ausfiihren kann, 
sobald die Konsumsfahigkeit des Landes durch die Produktion 
iibertroffen wird. 

d) Balkan. 
West- und Mittelasien, Levante, RuBland 

und Indien. 
G r i e c hen I a n: d produziert ca. 2 1/9 Millionen kg Kokons, 

von denen 600/ 0 nach Italien und Frankreich ausgefiihrt werden. 
An Rohseide selbst fabriziert Griechenland etwa 75000 kg. 
Die 1922 aus der Tiirkei ausgewiesenen Griechen, in deren Handen 
hauptsachlich die Seidenzucht lag, brachten ihrem Lande einen 
neuen Antrieb, so da.B man mit einem starker en Ausbreiten der 
dortigen Seidenzucht rechnen kann. 1/3 der Grege-Erzeugung 
wird in eigenen Webereien zur Deckung des Landkonsums verwebt. 

B u 1 gar i en produziert etwa 1,7 Mill. kg Kokons, die zum 
groBten Teil exportiert werden (Italien), wei! keine Haspeleien 
vorhanden sind. 

Jug 0 s I a vie n hat durch gro.Bzugige staatliche Subventionen 
einen Aufschwung der Seidenzucht genommen. 1924 wurden 
etwa 700/800000 kg Kokons geerntet, die gro.Btenteils im Lande 
gehaspelt werden, um dann nach Frankreich oder Italien zur 
weiteren Verarbeitung exportiert zu werden. 

Rum ani en spielt in seiner ganz geringen Seidenproduktion 
keine Rolle fur den Weltverkehr. 

Per s i en war im 17. J ahrhundert der gro.Bte Seidenlieferant. 
Seine Produktion ging jedoch durch Seuchen erheblich zuruck. 
1910/14 wurden etwa jahrlich 3,5-5 Mill. kg geerntet, von 
denen 1914 (z. B.) 1 Mill. kg ausgefiihrt wurden. Heutzutage 
ist die Produktion und Ausfuhr ohne Bedeutung. 

T u r k est an, ein Land mit au.Berst gunstigen klimatischen 
Bedingungen fiir den Seidenbau, produzierte den Samen fiir die 
Zucht nicht selbst, sondern importierte ihn. Ais der Import nach
lie.B, ging damit die Produktion von 3,4 Mill. kg fro Kokons (1912) 
auf 900000 kg (1924) zuriick. Die Produktion im Kaukasus 
ging von einer Menge von 5,6-6 Mill. kg Kokons (1912) auf 

de Greiff 3 
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Tabelle I zu Abschnitt II S. 16-46. 

Weltseidenproduktion in 1000 kg. 
Jahresabschnitte in 5 Jahren. 

--------
---

2'1000 
500 

26000 
500 

25000 
500 

24000 
500 

23000 
500 

22000 
500 

21000 
500 

20000 
500 

19000 
!l00 

18000 
500 

1'1000 
500 

16000 
500 

15000 
500 

14000 
!l00 

13000 
!l00 

12000 
!l00 

11000 
500 

10000 
!l00 

9000 
500 

8000 
500 

'TOOO 
500 

6000 

500 ~~'~--"\ 
15000 / ... -5 "A, V'··· 

3= '" :s ~ 
800 '" .-/ 
'100 '-' 

~~--------------------------------

Osten (Japan, 
China, Indien) 

Europa 

Mittelasien u. 
Levante 



D. Verbreitnng der Seidenranpenzncht in den einzelnen Landern. 29 

ein Nichts zuriick. (Nach neueren Berichten solI die Seidenzucht 
Aserbeidschans und Grusias an Bedeutung wieder gewonnen haben.) 
Ebensowenig spielt Armeniens Produktion heute eine Rolle. 

S y r i ens Erzeugung betrug in den J ahren vor dem Kriege 
etwa 5-6 Mill. kg. Jetzt ist sie zuriickgegangen auf 3 Mill. kg. 
Parallel ist die Zahl der Haspeleien von 150 auf 50 reduziert 
worden. Der Aufkaufer der syrischen Seide ist Frankreich, in 
letzter Zeit bemiiht sich auch Amerika um die dortige Rohseide. 

A nat 0 lie n s Seidenbau, konzentriert um Brussa, ging von 
6 Mill. kg Kokons auf 600000 zuriick, nachdem die Griechen 
1922 ausgewiesen wurden. Der Krieg vernichtete direkt und 
indirekt die Maulbeerplantagen. Die Regierung gewahrte keine 
Subventionen mehr. In del' europii.ischen Tiirkei war urn 1912 
die Produktion etwa 70000 kg, heute infolge Kriegseinwirkungen 
etwa 6000 kg. Nacho den neuesten Berichten vom Januar 1927 
exportiert Brussa wieder, wenn auch die an fallen den Mengen 
gering sind. Nennenswert wird del' Export fur die deutsche 
}i'einweberei nicht werden, da del' Faden zu ungleichmal3ig ist. 

Ru.l3land. Nach den russischen Berichten (Sowjet-Komitee) 
lieferte in den letzten J ahren: 

Mittelasien .. . 11466000 kg Kokons 
Aserbeidschan. . . . 5733000" " 
Georgien . . . . . . 6522000" " 

die nul' zum geringen Teil im Lande selbst verarbeitet werden. 
1m Mii.rz 1925 fand in Moskau eine Zusammenkunft del' Seiden
industriellen statt mit dem Zweck, den Seidenhandel und die 
Seidenindustrie zu zentralisieren mit dem Sitz in Moskau, um 
selbst den Verdienst durch Veredelung del' Seide und Verweben 
im Lande zu lassen. - Das Projekt scheiterte an dem Einspruch 
del' nordlichen Randstaaten, welche den Sitz des Komitees in 
ihrem Lande erzwingen wollten. Beim Lesen des Berichtes 84) 
kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, dal3 trotz gro13er 
Zahlen (Produktion, arbeitende Fabriken usw.) die Seidenzucht 
und Verarbeitung nur geringe Bedeutung haben. 

84) Unveroffentlicher Konsnlatsbericht 1925. 
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Wei tsei denp ro d uktion 
in den Jahren 1916-1925 in 1000 kg. 

(26. Halbjahrsbericht of the Silk Association of Amerika.) 

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
bis bis bis bis bis bis bis bis 

1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 

Italien 3,612 2,820 2,695 1,835 3,325 3,205 3,735 4,900 
Frankreich 220 205 245 180 250 195 198 255 
Osterreich . 150 150 150 - - - - -
Spanien . 90 70 75 70 80 60 77 70 

1924 
bis 

1925 

5,255 
335 
-

95 

Europa gesamt . 1 4,0721 3,2451 3,1651 2,2351 3,6551 3,4601 4,010/ 5,2251 5,685 

Levante 86) ••• / 10401 10401 10401 1040/ 7501 5501 7001 7601 900 , , , , 
Shanghai 80) 4,191 3,8841 4,177 4,638 2,957 3,172 3,914 3,945 4,000 
Kanton • 2,525 2,345 1,680 3,218 1,910 2,601 3,198 2,730 2,971 
Japan S1) 14,390 15,445114,654 15,523 11,022 18,590 18,843 17,282 24,523 
Indien .. 88 111 116 145 50 105 99 91 91 

Ausfuhr gesamt I I I I I I I I I Asien. . . . 21,19421,78520,62723,52415,93924,468 26,054 24,048 31,585 

Gesamte Erzeu-I I I I I I I I I gung an ech ter 
Seide .... 26,30626,07024,83226,79920,34428,47830,764 30,033 38,170 

Tussah . . . . 1 819/ 6961 7081 8891 748/ 8421 923/ 4491 777 

Sum men der sei-I I I I I I I I I denerzengung 
der Welt .. 27,12526,76625,54027,688 21,092 29,320,31,68730,482 38,947 

e) In di en. 
Illdien bemiiht sich jetzt, nach einem rapiden Riickgang, 

seine Seidenkultur wieder in die Hohe zu bringen. Die Haupt
zuchtgebiete sind Benares, Tanjore-Surat-Amritsa, Madura und 
Mandalay. Moderne Spinnereien gibt es nkht. An Webereien 
hat Indien ca. 70 mit 8000 Arbeitern. Eingefiihrt hat Indien 1923 
914,293 kg Rohseide, 448,511 kg Seidengarne und exportiert an 
Gregen etwa 87000 kg. China ist der Hauptlieferant fiir Roh
seide und Deutschland der zweitwichtigste Lieferant fur fertige 
Seidenwaren (Vorkriegsstelle). Nach einer anderen Statistik pro
duziert Indien jahrlich etwa 13-14 Mill. kg Kokons (einschl. 
wilden Seiden) und hat exportiert: 

86) Schatzung nach 1915. 
S5) Eigenverbranch nicht statistisch erfaJ3t. 
87) Ohne Tussah-Produktion. 
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1871/75 
1891/95 
1911/15 
1918 
1922 
1924 

562000 kg 
261000 " 
125000 " 
110000 " 

75000 " 
35000 

" Die Verarbeitung del' im Inland verbrauchten Seiden ge-
schieht in del' Hauptsache in del' Hausindustrie (Handweberei). 

f) Italien. 
(personliche Eindriicke iiber die italienischen Zuchten 1925/26.) 

Nach Siiditalien gelangte die Seidenzucht im 11. Jahrhundert, 
nach Mittelitalien im 14. Jahrhundert und nach Norditalien 
kurze Zeit spateI'. Italien gilt mit Recht als das "klassische 
Land del' Seide", denn die italienische Seidenzucht hat im Gegen
satz zu den iibrigen Seidenlandern Europas stets eine gro13e 
volkswirtschaftliche Bedeutung behalten. Selbst del' Welt
krieg hat keine gro13ere Einschrankung bringen konnen. 1m 
Jahre 1890 wurde die italienische Produktion zum ersten Male 
von derjenigen Ostasiens iiberfliigelt. Die Hauptseidenprovinzen 
Italiens sind Lombardei, Venetien und Piemont, daneben baben 
Calabrien, Toscana und Emilia Bedeutung. 

Die Kokonernte war urn 1890 54 Mill. kg 
1900 .. . 57" " 
1924 .. . 57" " 

1919 ging die Erzeugung voriibergehend auf 21 Mill. kg 
herunter. Durch geschickte Arbeit, Organisation und Kreuzungen 
wurde die Ergiebigkeit del' Kokons erheblich gesteigert. Um 
1880 recbnete man zur Herstellung von 1 kg Robseide 14-15 kg 
friscbe Kokons, jetzt etwa 11-12 kg. Die genauen Zahlen fiir 
die letzten J abre sind: 

1916 10,80 kg 
1918 10,90 " 
1920 11,30 " 
1922 11,00 " 
1924 10,75 " 
1925 10,90 " 

Ein Fiinftel del' Rohseidenproduktion wird im Lande ver
webt. Die Gesamtrohseidenproduktion setzt sich heute zusammen 
aus 92% eigener und 8% auslandischer Kokons, wahrend friiher 
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bei der Erzeugung 20% auslandische Kokons zur Verarbeitung 
gelangten. Der wichtigste Markt fiir die europaische Seide ist 
neben Lyon Mailand, welches seit 1880 mit der Eroffnung der 
Gotthardbahn gro.6te Bedeutung, vor aHem fiir gezwirnte Seiden 88), 
erlangt hat. 

Die Zucht liegt in den Handen der mittleren und kleinen 
Bauern. Gro.6zuchten sind heute wenig zu finden. Der Samen 
fiir die italienische Seidenzucht wird nicht, wie vielfach zu bOren 
und zu lesen ist, vom Staate geliefert oder durch den Staat ver
billigt, sondern ausschlie.6lich im freien Verkehr gehandelt. Die 
Preise richten sich nach den fiinf Faktoren: 

1. Vorjahriger Kokonpreis, 
2. Nachfrage - Angebot - Zeit, 
3. Rasse - Witterung - Lage, 
4. Geboren - Ungeboren, 
5. Spekulation. 

Ungeborene Samen werden nur selten an die Ziichter ab
gegeben, da die Brutarbeit meist nicht verstanden wird, au.6erdem 
keine Vorrichtungen bestehen, die Temperatuf auf Einzelgrade 
zu reguliereu. 

Als Normalgewicht dient eine Unze = 30 g 89) geschliipfter 
Raupen. Die Bauern und Pachter beziehen ihren Samen 90) 
meist von dem Besitzer des von ihnen bearbeiteten Landes, oder 
es tun sich mehrere Bauern zusammen, welche durch einen Gro.6-
grundbesitzer oder ausgewahlten Vertrauten den Samen kallfen 
lassen. Zum geringsten Teil kaufen sie seIber ein. 

DIe ebenfalls ohne staatliche Beihilfe arbeitenden Baum
schulen geben an die einzelnen Besitzer, Pachter und Bauern 
im freien Handel benotigte Maulbeerbaume ab. Die Baumfrage 
ist oft so gelOst, daB der Verpachter die Baume liefert und fiir 
abgestorbene Ersatz leistet. Rechnen wir, daB ein Eigenbesitzer 
200 Baume hat und er jedes Jahr 7 neue pllanzt, so hat er bei 
einem bestwiichsigen 30 jahrigen Bestand dies en in 30 J ahren 
vollkommen erneuert. Diese erwahnten 7 Baume werden m. E. 
selten benotigt. Mit Dr. Bas son) besichtigten wir bei Mag e n t a 
Baume von 150 J ahren Alter, die noch immer 40-50 kg Laub 

88) Gezwirnte = gedrehte Seiden sind: a) Krepp, b) Organzine, c) Gre-
nadine, d) Poil, e) Trame (siehe Tafel S. 57). 

89) Die alte Unze war 25 g. 
uo) Bezeichnnng fur Eier. 
~1) Professor an der Cathedra ambolante di agricoltura di Milano. 
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lieferten. Die Maulbeerbaume stehen au den Wegen, Feldgrenzen, 
Wassergraben und auf den Feldern. Die Abstande sind etwa 
die einer deutschen Obstzucht in der Reihe von 5-10 m, die 
einzelnen Reihen beliebig weit voneinander. Ieh ste11te Diffe
renzen von 10-20 m fest 92). Allgemein findet man in Italien 
nur die Hoehstammform des Morus alba. Da von Chinesen und 
J apanern die Buschform (Plantage) bevorzugt wird, weil sie eiweiJ3-
reieheres Futter liefern· solI, schnelleren Ertrag gibt und somit 
mehrere Zuchten pro Jahr ermoglicht, hat die italienische 
Regierung 1926 eine Studienkommission nach Ostasien ent
sandt, die an Ort und Stelle Versuche und Feststellungen machen 
solI. Es sind dies zum Teil Vorarbeiten zur Einfiihrung einer 
zweiten Zucht pro J ahr. 

Die Baume werden nach zwei Methoden entlaubt: 
1. PtHicken der Blatter am Baume selbst, 
2. Kappen der ganzen Zweige. 

Das Ptliicken am Baum ist zeitraubender als das Abhacken 
der Zweige, doch hOrtman vielfach die Meinung, daJ3 der Baum 
durch das einfache Abstreifen der Blatter nicht so geschwacht 
wird wie durch das Entfernen der ganzen Zweige. Was Wahr
heit und was Vorurteil ist, konnte ich nicht feststellen. Die ge
kappten Zweige tragt odeI' fahrt der Bauer moglichst, nachdem 
die Blatter durch die Sonne getrocknet 98) sind, auf seinen Hof, 
um sie durch Frauen und Kinder abstreifen zu lassen und im 
Bedarfsfalle noch in 10-15 cm groBe Stucke zu zerschneiden. 
Die moderne Art ist, die Nahrung als ganze Zweige zu reichen 
(Friauler-System). Das Entlauben gesehieht vo11standig, es bleibt 
kein Blatt am Baum. 

Die Blatternte fur einen hochstammigen Maulbeerbaum gibt 
Professor H a r z 94) wie folgt an: 

Mit 8 Jahren 

" 10 " 
" 12 " 
" 13 " 
" 16 " 
" 21 " 
" 30 " 

92) Vgl. Abb. S. 10. 

1 kg 

4 " 
16 " 
32 " 
40 " 
60 " 

100 " 

gS) d. h. yom anhaftenden Wasser, Regen oder Tau befreit sind. 
,~) Harz, Eine neue Zilchtungsmethode des Maulbeerspinners Bomb. 

~or, L, mit einer krautartigen Pllanze. 
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wahrend Professor B 0 11 e 96), einer der besten Kenner der Seiden
zucht, ffir einen Baum angibt: 

von 10 Jahren 15 kg 
,,20 " 25" 
" 30 " 50" 

Diese Zahien entsprechen annahernd den italienischen Ver
hli.ltnissen. Da man zur Aufzucht einer Unze nach altern System 
ungefahr 1000-1100 kg Blatter benotigt, so hat man etwa 
25-30 gutwiichsig~, 30jahrige Baume notig. Bei dem modernen 
System kann man mit 20-25 Baumen auskommen. 

Der Meinung italienischer Professoren und Praktiker nach 
ist eine Buschform fiir Italien schon deswegen ungeeignet, well 
die Besitzer groBerer Landereien Land in GroBe von 10-15 ha 
verpachten. Da jeder Bauer seine Zucht (in den fraglichen 
Gebieten) treiben will, ware fiir jede 10-15 ha Land eine 
Buschplantage zu errichten. Das jetzige System, bei dem aUe 
Wege, Grenzen und fast aIle Felder mit Hochstammen bepflanzt 
sind, ist viel besser bei Gebietsveranderungen. N ehmen wir an, 
daB ein Bauer sein Pachtland in GroBe von 40-45 ha Land 
aufgibt, und der Besitzer dieses Land in 3 Parzellen a 15 ha 
an 3 Bauern abgibt, so erhalt jeder Pachter sofort die Moglich
keit, Seidenzucht zu treiben, da aUe Landereien gleichmaBigen 
Maulbeerbestand aufweisen. Bei dem erwahnten Busch-Plantagen
System ist das nicht moglich, weil sich zwei, drei Brauern urn 
den Laubertrag einer Piantage streiten werden. 

Die Schattenwirkung durch die Hochstamme soIl schadlich 
sein. Dr. Bas s 0 rechnet mit einem Minderertrag in del' frag
lichen Zeit von 5-15°io. Obwohl ich diesel' Frage sehr intensiv 
nachging, konnte ich nie einen schadIichen EinfluB bemerken 96). 
An verschiedenen Orten war nicht nur der Pflanzenbestand unter 
den Baumen genau so iippig wie unter freiem Himmel, sondern 
sogar besser 97). Dies IaBt sich so erkHiren, daB bei der enormen 
Sonnenbestrahlung viele Pflanzen verdorrt sind, die an anderer 
Stelle unter den Baumen noch durchgekommen waren 98). 

Die Diingung der Maulbeerbaume wird sehr verschieden 
gehandhabt. Manche Bauern diingen nie, manche regelmaBig 

95) Bolle, Der Seidenspinner des Manlbeerbaumes, Wien (Hartlebens 
Verlag) 1898. 

96) Siehe Abb. S. 16. 
91) Siehe Abb. S. 10, 1 u. 2. 
98) Siehe im Gegensatz dazu Gebbing, Die Seidenranpenzncht S. 125. 
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manche nach dem Stand der Vegetation. In Frage kommen nur 
Stalldiinger und Jauehe. Kiinstliehe Diinger werden nie direkt 
verwandt, doeh erhalten die auf den Feldern stehenden Maul
beerbaume unbeabsiehtigt ihren Anteil. Sehr sehadlich ist die 
Diingung der Maulbeerbaume mit dem Raupenkot, da hierdurch 
Raupenseuehen von einem J ahr ins andere verschleppt werden. 

Die Raumfrage fiir die Zuehten ist in Italien leieht zu 
losen, wei! im allgemeinen groSe Raume zur Verfiigung stehen 
und auBerdem del' ltaliener nieht an das Leben im Hause ge
bunden ist. Er gibt zugunsten seiner Raupenzueht unter Um
standen jeden Ansprueh auf ein Zimmer auf. Das einzige, was 
er tunliehst stehen laSt, sind die Betten und sehweren Sehranke, 
und selbst da fand ieh versehiedentlieh, daB man sie ausgeraumt 
und auf einen del' Hausgange 911) postiert hatte. 

Bei mehreren Bauern waren die Betten stehen geblieben, 
jedoeh von Raupengestellen iiberbaut. In Baggio fand ieh Gestelle 
hiingend libel' der Kinderwiege 100). 

DaB del' italienisehe Bauer seine Zimmer aufgibt, um Seiden
zueht zu betreiben, liegt neben dem eisernen MuS an seiner 
Natur, seinen einfaehsten Bediirfnissen und dem warm en Klima. 
Italienisehe Stub en odeI' Raume, deren es in den Bauern- odeI' 
Gutshausern viele, oft gar nicht, oft nul' als Geriimpelkammer 
benutzte gibt, enthalten an MobiliaI' weniger wie deutsche Bauern
stub en. Je weiter man naeh Siiden geht, um so mehr spielt sieh 
das Leben del' Familie auf der StraBe abo 

Eine Unze beansprueht zur Zeit des Einspinnens etwa 
18-20 Betten 101). Die Betten des alten Systems sind 3,60X 
0,80 m groll, also 2,88 qm, abgerundet 2,90 qm Flaehe, bei 
20 Betten also 58 qm, das ergibt eine Unze=58 qm Bodenflaehe 
oder bei 4 Gestellen 102) mit je 5 Betten iibereinander 11,6 qm 
an Zimmergrundflaehe. Ein oft wiederkehrendes Mall als geringstes 
fiir eine Aufzueht war 5,50 X 4,80 X 3,50 m = 92,40 cbm 103). 

99) Siehe A.bb. S. 34. 
1(0) Sehr nngesunde Verhii.ltnisse, da durch den groJlen Stoffwechsel 

der Ranpen wie anch durch die garenden Lanbmassen Ammoniak- nnd Kohlen
sauregase entstehen. 

101) Bett ist die Bezeichnung fUr eine Hurde. 
10') Gestell = Trager von mehreren Hiirden iibereinander. 
103) Eine Unze (30 g) beansprucht an Platz in der 

1. Periode Pit ita!. Normalhiirden = ca. 4,32 qm 
2. 21/4-21/9 " " " 6,84 " 
3." 4" = " 11,52 " 
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Die Luft in solch engen Raumen ist meist sehr schlecht. Zum 
Schlusse der Zucht muJ3 fUr besonders gute Luft gesorgt werden, 
und je groJ3er die Zuchten sind, d. h. je mehr Unzen in einem 
Raume vorhanden sind, um so mehr ist fiir gute Luft zu sorgen. 
Schlecht ventilierte Raume bilden fiir jedes hOhere Lebewesen 
eine groJ3e Infektionsgefahr, und in groJ3eren Zuchten stecken 
erhebliche Werte. 

Es ist manchmal verwunderlich, wie schlecht die Luft in 
den Zuchtraumen ist. Die Fenster werden nie geofi'net, und der 
einzige Luftaustausch geht durch den Kamin odeI' die Tiir, welch 
letztere in del' Zuchtzeit ausgehangt und durch Sacke odeI' 
Decken ersetzt ist (odeI' nul' mit schweren Decken verdeckt ist) 104). 

Die Zucht nach dem fortschrittlichen 10~) Friauler-System 
kann bei den klein en Bauern nul' in sehr beschranktem MaJ3e 
ausgefiihrt werden, falls keine Stalle odeI' leere Scheunen vor
handen sind. In einer bei Mag e n t a liegenden Scheune von 
9 m Tiefe und 20 m Lange waren 18 Aufzuchtgestelle auf
geschlagen, auf denen 7 Unzen aufgezogen wurden. Nach meinen 
Berechnungen konnten nach dem alten System etwa 11-12 Unzen 
groJ3gezogen werden. Del' Raum ist bei 7 Unzen nicht voU 
ausgenutzt, wahrend ich des Interesses halber starkste Ausnutzung 
angenommen habe mit 29 Aufzuchtgestellen zu 7 und 8 Hiirden, 
also ca. 224 Hiirden (20 pro Unze) 106). 

Wenn heutzutage ein Grundbesitzer noch groJ3e Mengen 
ziichtet, so bringt er die Zuchten nicht in einigen groJ3en Raumen, 
sondern in vielen kleinen Kammern unter l07). Ich konnte mich 
selbst iiberzeugen, wie einzelne Zimmer del' Massenzuchten voU
kommen mit Kreidesucht 108) verseucht waren, wahrend direkt 

4. Periode ital. Normalhtirden = ca. 24,48 qm 
o. " " " = " 57,60 ,. 

bis zum Spinnen. 
J04) Siehe Abb. S.34. Vgl. Gebbing S. 107. 
105) Friauler System = F·System. Bei diesem werden zeltahnliche Ge

stelle aufgeschlagen, aufwelchen ganze Zweige angelehnt werden. Die Raupen 
kriechen von den abgefressenen Zweigen auf die frisch en, erstere konnen 
nach dem Standortswechsel entfernt werden (Abb. S. 40 unten). 

106) 300/0 mehr Raum wird bei dem F·System beansprucht. 
10'1) Diese Art hat den Vorteil der Isolation verseuchter Bestande. 
108) Kreidesucht (ital. Calcino). Eine Krankheit, bei welcher der Raupen

korper nach und nach vollBtandig weiB und hart wird und wie ein Stuck 
Kreide aUBsieht. Daher der Name Calcino (Kreide). 
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daneben und dazwischen liegende Kammern fast keine kranken 
Raupen aufwiesen. 

Allgemein findet man, daB die Bauern im Verhaltnis zu 
ihren verffigbaren Raumen zu viel Raupen aufziehen wollen. 
Die Tiere sind dicht gedrangt, behindern sich in del' aUerdings 
geringen Bewegung, beschmutzen sich gegenseitig das Futter 
und die Gefahr der Kontaktansteckung ist erheblich. 

An Utensilien fiir die Zucht werden benotigt: Die Gestelle, 
die Hiirden, Packpapier, Thermometer, Umbettungsnetze und 
Korbe odeI' Schiirzen zum Futtern. Die Ausgaben hierfiir sind 
gering. Die italienischen Bauern sind mit den deutschen Bauern 
nicht zu vergleichen, da letztere nul' Bauern sind, wahrend jene 
ein Gemisch von Bauer, Zimmermann, Maurer odeI' sonstigem 
Handwerker darstellen. Del' Italiener zimmert sich selbst seine 
Gestelle und Raupenhiirden 109). Die geringen Ausgaben konnen 
in Italien kaum berechnet werden. Viele Utensilien konnen 
jahrelang benutzt werden. Das Ursprungsmaterial ist zum Teil 
Abfall. Die Liiftung laBt, wie erwahnt, in vielen Zuchten zu 
wiinschen iibrig. Die Bauern konnen sich trotz intensiver Auf
klarung nicht daran gewohnen, ihren Raupen Luft und Licht 
(abgedampft) zu gewahren. Meist herrscht in den Raumen ein 
stinkender Dunst, der bei der offenen Kaminfeuerung, wenn diese 
nicht vorhanden ist, bei ganz offenen, auf Steinplatten entziindeten 
Holzfeuern einen ziemlich starken Rauch in Verbindung mit 
Kohlensaure enthalt. Nur ganz wenige 110) fortschrittliche Bauern 
ziichteten hell und ohne Heizung. 

Die Heizung spielt nur in kalten Jahren wie 1926 eine 
Rolle. Doch heizen die Bauern auch in warm en Jahren, da sie 
die Zuchtraume gegen die auBere Hitze vollstandig abschlieBen. 
Ich stellte fest, daB bei del' AuBentemperatur von 250 R in den 
Raumen 17,50 R war. Dabei brannte aber ein starkes Holzfeuer. 
Durch die Erwarmung wird die schlechte Luft durch den Kamin 
abgeleitet; doch kann derselbe Zweck leichter und billiger durch 
sachgemaBe Liiftung erreicht werden. 

109) Gebbing, Seidenraupenzncht, gibt S. 35 an, daB die Hiirden aus 
einem Rohrgeflecht hergestellt sind. Dies entspricht m. E. nicht der Praxis. 
Fiir die Hiirden wird als Unterlage alles benutzt, Maschendraht, Pappe, 
Rohr, Papier, Strohmatten, Holzbretter, Holzgitter, je nachdem der Ziichter 
Geld nnd Material besitzt und welcher Brauch in dem betr. Landgebiet iib· 
lich ist. 

110) Trotz andauernder Belehrung durch die Landwirtschaftskammern. 



~iailander Hiirdensystem. 
Urn das ganze Gestell aufnehmell zu 
konnen, warde die Aufnahme yom 

FaJ3boden aus gemacht. 

Raupenbett anf einer italienischen 
(Mailander) Hiirde. 

Frauen beim Sortieren der Ranpenbestande. Dies Sortieren geschieht allJ3er
halb des Hauses im Schatten, da die Bauern wegen der iibrigen im Zucht
ranm befindlichen Ranpen kein Tageslicht hineinlassen wollen, welches sie 

znm genanen Erkennen kranker nnd gesnnder Ranpen benotigen. 
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Vorteil und Nachteil beider Systeme. 
Das Arbeitsverhaltnis bei einer Aufzucht von 7 Unzen ist 

etwa folgendes: 

Mailander A -System 
Frianler System 111) 

Laub
sammler I Lanb- I schneider 

1-2!ers.! 

Die Vorteile des F -Systems sind: 

Pflege 

9 Pers. 
5 J

im Durchschn. 
der ganzen 

Zuchtperiode 

1. Arbeitsersparung. Das Personenverhaltnis ist 5:9. 
2. Fu tter ers p arnis. Wahrend die Raupen auf den alten 

Hiirden ihr Futter beschmutzen, hier und dort fressen, 
die unteren Blattschichten bald zu gahren beginnen und 
ungenie.Bbar werden, ist dies alles bei dem F -System 
unmoglich. Die vollstandigen Zweige werden auf die 
im Winkel von 45-60 Grad stehenden Gestelle auf
gelegt. Die Raupen sind gezwungen, zu klettern und 
wenn sie an ein Blatt gekommen sind, fressen sie es 
vollkommen auf, da die Kletterei miihsam ist. Erfahrene 
Ziichter rechnen mit einem Blattverlust von 35 und 
mehr Prozent bei dem alten, 5-lOoio 112) bei dem 
F-System. 

3. Db ersi ch tli chkei t. Man kann so fort kranke Raupen 
erkennen, da die Hiirden leicht zu ubersehen sind. 
Herunterfallende Raupen sind in del' Regel schwach. 
Die Pflegerin besieht jedes heruntergefallene Tier auf 
Konstitution 113) und verbrennt die Raupe, falls sie krank 
ist, setzt sie auf die Hiirde, wenn sie stark und gesund 
ist, und nur durch irgendeinen Zufall herunterfiel. 

4. V en til at ion. Die Luft kann ungehindert an die Raupen 
heranstreichen 114). 

5. U m bet ten, eine zeitraubende Beschaftigung, fallt fort. 

111) Vielfach werden die klein en Ranpen erst nach der dritten Hantung 
anf die Frianlaner-Gestelle gesetzt. Vorher flittert man sie ahnlich wie 
beim Mailander System auf flachen Hiirden. 

111) Bei geschicktem Hantieren noch weniger Verlust. 
113) VgI. Text S. 4. 
114) Die B5cke soIl en 80 stehen, datl ein schwacher Luftstrom parallel 

den langen Flachen gehen kann. 
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6. S a u b ere s F u t t e r. Der Rot fallt herunter, ohne andere 
Blatter zu beschmutzen, und kann unten weggefegt 
werden. 

Die Nachteile des F-Systems sind in der Raumfrage be
griindet 115). 

Eine Zuchtperiode 116) dauert 28-35 Tage, je nach Fiitterung 
und Klima. Es gibt in Italien nur eine Zucht pro Jahr. Ver
suche mit einer zweiten Zucht ergaben einen Ertrag von nur 
20-25 kg 117) im Gegensatz zu sonst annahernd 50 kg. AuBer
dem stoBen die Erntearbeiten mit einer zweiten Zucht zusammen 
und die Einteilung des zweiten Laubes ist nicht leicht zu 
lOsen 118). 

Der Laubverbrauch ist bei den zwei Zuchten sehr verschieden. 
Die ZUchter 119) rechnen bei dem alten System mit 1000-1300 kg 
Laub pro Unze, wobei der hohe Laubverbrauch durch schlecht 
gewordenes Futter zu erklaren ist. 

Die ZUchter besorgen sich die Spinnreiser 120) groBtenteils 
seIber. 1m Interesse unbeschadigter Rokons verwendet man 
trockene Zweige einer Erikaart, welche sehr weich sind und 
durch ihren an Thymian erinnernden Geruch, wie mir ver
schiedentlich erklart wurde, die Raupen anlocken solI. Raps-, 
RUbsen- und anderes Stroh, gefiochtenes Schilfrohr, Brennreisig 
werden ebenfalls als Spinnreiser verwandt. Die Kosten sind so 
gering, daB sie in einer Rentabilitatsberechnung unberUcksichtigt 
bleiben konnen. 

In den Jahren wie 1926 mit vielen Niederschlagen und 
triiber Witterung tritt die Kreidesucht (Calcino) unter Umstanden 
sehr bOsartig auf. Ich sah Zuchten, die 50 Ofo Verlust hatten 121). 

Bei den Hiirden iibereinander ist die Ansteckungsgefahr groBer, 
weil die nicht rechtzeitig als krank erkannten Raupen viele 

116) Die anderen Systeme, deren es eine Unmenge gibt, sind nieht all
gemein eingefiihrt. reh besehranke mieh auf die zwei Hauptarten und ver
weise bezliglieh der anderen Systeme auf Gebbing, Die Seidenraupenzncht, 
und Silbermann, Die Seide. 

1lC) Zuchtperiode = Aufzuchtperiode. 
117) Professor Basso stellte mehrere Versuche an mit obigem Resultat. 
118) Die Regierung prlift zur Zeit diese Fragen sehr intensiv Dnd hat 

mehrere Expeditionen dieserhalb ins Ausland entsandt. 
119) Zlichter = ADfzlichter; vielfach = Pfleger der Raupen. 
120) Spinnreiser: Material, in welches die Raupen ihre Gespinste hin

einspinnen. 
121) Bei Cusago sah ich eine ZUcht, die liber 80% VerlDste hatte. 



Leere Schenne, in welcher znr Znchtzeit Ranpell lIn.ch dem Friaula·System 
anfgezogen werden. Von Pfeiler zu Pfeiler werden unterhalb des Dachfirstes 
Balken angeschlagen, an welchen lange aufziehbare Strohmatten haogen, 

die den Abscblu13 zur Au13enluft bilden. 

Frianla·Znchtgestell mit anfgestellten ganzen Zweigen. Die Aufnahme 
wnrde 1/i Stnnde nach der Fiitterung gemacht. Die Raupen sind bereits 
fiber das ganze Laub der Zweige verteilt. 1m Hintergrunde sieht man ein 

aufgeschln.genes Gestell ohlle Belag mit Packpapier. 
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andere durchBeruhrung anstecken konnen, auJ3erdemdie schlechten, 
nicht rechtzeitig entfernten Blattmengen eine Infektion begunstigen. 
Die Bauern suchen zwar taglich die toten, an der gelben Farbe 
sofort zu erkennenden Raupen heraus, in Erkenntnis des gefahr
lichen Feindes, doch laJ3t das in der Literatur so hanfig erwahnte 
Umbetten teilweise sehr zu wunschen ubrig. 8-10 Tage und 
noch langer lieJ3en manche Zuchter die Blatter liegen, und lieJ3en 
die Betten nur nach den Hautungen wechseln. 1st eine Raupe 
angesteckt, stirbt sie illfolge Durchwucherung des ganzen Korpers 
mit einem Pilz (Botytis bassiana Bls.); im vierten Krankheits
stadium (die Raupe ist bereits tot) ist die Ansteckungsgefahr 
am groJ3ten, da der Pilz die auJ3ere Haut durchbrochen hat und 
als weiBlicher Uberzug (schimmel- oder mehlartig) auf dem 
Korper liegt. Zum SchluJ3 wird die Raupe vollkommen hart 122) 123}. 

Die Kreidesucht kommt m. E. in der Hauptsache ffir Deutschland 
in Frage, da das deutsche Klima kuhler ist als das italienische 121). 

Wie verheerend die Kreidesucht auftreten kann, sieht man an 
dem Distrikt Casanova, wo man 1926 mit einem Ausfall von 
25000 kg 120) Kokons rechnete. An gefahrlichen Krankheiten 
sind noch zu nennen die Pebrine, die dank der Pas t e u r schen 
Zellenmethode den "groJ3en Schrecken" verloren hat, die "Schlaf
sucht", die "Abzehrung" und die "Gelbsucht". Ich gehe nicht 
naher auf sie ein, da sie von berufener Feder beschrieben sind 126}. 

Der Kokonertrag schwankt nach Jahr, Aufzucht, Rasse, Lage 
und Gesundheit von 55-80 kg frischer KokollS pro Unze 127). 

Die bei der Kreidesucht erst nach dem Einspinnen krepierten 
Raupen wiegen nur so schwer, wie schon eine getrocknete Puppe, 
und die Zuchter mussen die Seide geradezu verschenken. Es sei 
denn, daB sie selbst die Kokons abtoten und trocknen lassen. 
Bei dem Verfahren hatten sie weniger Verlust, doch haben im 
allgemeinen nur die Filanden Vorrichtungen zum Trocknen. 

Jill) Daher anch der Name nStarrsncht". 
llll) Vgl. Nikolay S.71 nnd die bnnten Abbildnngen 3, 4. 
1!W) Vgl. Maas, Bemerknngen zur Einftihrung der Seidenraupenzucht 

in Deutschland, Berlin (Verlag Parey) 1916, S. 10. 
1>15) In normalen J ahren werden dort 35000 kg Kokons erzeugt, 1926 

war die Ernte nnr 10000 kg. 
126) Gebbing, Die Seidenraupenzncht S. 91-113; ferner Silbermann, 

Seitz, Nikolay, Bolle. 
1117) Colombo, Sunto delle lezioni di Merceologia e Tecnologia dei Boz

zoli e della Seta, Milano (Tipographia Fratelli Laucani) 1917; Maas, Be
merkungen zur Einftihrung der Seidenraupenzucht in Deutschland S. 11. 
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Das Durchschnittsgewicht eines italienischen Kokons betragt 
558 mg bis 1.020 g. Erfahrene Spinner rechnen mit einem Ertrag 
(Prima Filanden-Auslese) von 1100-1300 Kokons pro Kilogramm. 

Hundert Kilogramm frischeKokons ergeben 31-38 kg trockene 
Kokons, je nach Rasse, Aufzuchtgebiet und Aufzuchtverhaltnissen 
(Verhaltnis im Durchschnitt 3: 1). Geschaftsttichtige Spinner kaufen 
am liebsten bei windigem, sonnigen Wetter um die Mittagszeit 
ein, da sie u. U. bei del' Trocknung durch diese beiden Faktoren 
einen direkten Gewinn von 2 % haben konnen. Die durch
schnittliche Fadenlange 128) schwankt zwischen 600 und 900 m 
haspelbarem Faden. 

Bei dem Abmachen der Kokons von den Htirden sortieren 
die Frauen diese gleich in 3-4 Partien: 

1. Sorte allererste Marktware 
2. " Marktware mit Druckstellen 
3. " tote Kokons mit Flecken 129) 

4. Duppionen 180) 131). 

Vielfach lassen die Ziichter die Kokons vor einer Draht
walze laufen, um einen Teil del' Flockseide (Anfangsfiiden) weg
zubringen. Die Kokons sehen nach del' Behandlung sehr glatt 
aus, au.6erdem konnen die Bauern die abfallende Seide noch 
als Kissenftillung gebrauchen, oder als Schappematerial an die 
Handler verkaufen. Die Marktgebrauche sind sehr verschieden. An 
einigen Orten bringen die Bauern ihre ganze Produktion zu dem 
nachstliegenden Markt hin, an anderen Mlirkten nur Proben, 
auf deren Basis das Geschaft abgeschlossen wird. Die ersten 
Markte werden allgemein nur als Orientierungsta~e benutzt, Ge
schafte werden kaum getatigt. 

Die Arbeiter und Bauern ziehen von einer halben bis ftinf 
Dnzen im allgemeinen auf; wieviel ein jeder ztichtet, hangt ab: 

1. von seinen sonstigen Einnahmen, 
2. von dem verftigbaren Platz, 
3. von der Zahl del' Familienmitglieder als Helfer, 

128) Gemeint ist die technisch fUr Grege verwendbare Fadeniange. 
1ll9) Bei manchen Krankheiten sterben die Tiere wahrend des Spinnens 

nnd verwesen. Dadnrch entsteht im Kokon eine stinkende Janche, die den 
Kokon stel1enweise dnrchtrankt. 

130) Zwei Ranpen haben gemeinsam einen Kokon gesponnen. 
131) Wird eine von den zwei Ranpen wahrend des Einspinnens krank, 

so spinnt die gesnnde Raupe eine Zwischenwand, nm sich vor Ansteckung 
zn schiitzen. 



Banerin beim Bereitell der Spinnreiser. 
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4. von den vorhandenen Maulbeerbaumen, 
5. von seiner Erfahrung als Ziichter. 

J e unerfahrener ein Seidellbauer ist, um so geringer solI 
seine Aufzuchtmenge sein, da selbst bei Vorhandensein alIer 
giinstigen Voraussetzungen (2.-4.) Mi.6erfolge eintreten miissen. 
"Die Seidenzucht ist eineTraditionsfrage,die nicht 
vo n heu te auf morgen gelost wird, sondern die j ahr
zehntelanger Einfiihrung mit gro.6tmoglicher Un
terstiitzung durch den Staat bedad." 

J e reicher ein Land ist, urn so weniger wird Seidenbau ge
trieben, da die Einnahmen aus dies em geringer sind als die 
hoher landwirtschaftlicher Kulturen. Der Anteil der Seidenkultur 
im Verhaltnis zu den sonstigen Erwerbsquellen ist aus nach
folgender Tabelle zu ersehen. Es ist in Distrikten: 
1. Kl. mit erstkl. Boden Seidenkultur Prozentuale 

in bester Kultur nicht vorhanden Einnahme = 0 
2. KI. mit wiichsigem schwache Seiden- 1/6-1/,derGe-

Boden kultur samteinnahmen 
3. KI. mit noch gutem stark ere Seiden- 1/4-1/2 derGe-

Boden kultur samteinnahmen 
4. Kl. mit geringem Boden starkste Seiden- 1/2_3/4 der Ge-

kultur samteinnahmen 
Bei dieser Tabelle mu.6 beriicksichtigt werden, daB ungiinstige 
Faktoren fiir reine Landwirtschaft, z. B. weite Bahnverbindullgen, 
regelma.6iger Schadlingsbefall, Frost- oder Hagelgebiet usw. pro
zentual auf schlechten Boden angerechnet wurden. 

Sehr schlimm ist es fUr den Seidenbauer, wenn seine Maul
beerkulturen durch Frost vernichtet wurden und er Laub kaufen 
mu.6. Nehmen wir das Beispiel von 5 Unzen Samen: 
5Unzenzu60kgKok.=300kgKok.zu25Lire=7500Lire I82) 

Ausgaben fiir Samen und Material 400" 
5000 kg Laub (100 Lire per 100 kg) 5000" 
DerVerdienst betragt 2100 ,,= 389,67 Mk. 

Um 2100 Lire verdienen zu konnen, wiirde der Bauer nicht 
mit seiner ganzen Familie ca. 5-6 Wochen von friih bis spat 
tatig sein. Er gibt lieber die Zucht auf. Auch kurze Perioden 
mit gekauitem Laub driicken den geldlichen Gewinn, besonders 

utJ Durchschnitt Mai/Juni 1926: 100 Lire = 18,56 Mk. 
de Greiff 4 



44 II. Die Seidenranpe. 

gegen Zuchtende, wo die Raupen unglaubliche Mengen fressen 
und zu gleicher Zeit die Spekulation die Blattpreise in die Rohe 
schnellen lallt (bei plOtzlichen Frostschaden die Regel\. 

Unzen 

::/;1 /.;,:;'-
;:,":;1= 
='2= 

E r t rag mit tel w e r t e. 

Altes ystem Frianler ysteln 

Lanbm. B cbm Laubm. cbm Kokon-
kg anmz. Ra.nDJ kg Banmz. Ranm ertrag 

600 15 60 400 30 
1200 30 120 00 60 
2400 60 240 1600 120 
3600 90 360 2400 1 0 
4800 120 4 0 3200 24c0 
6000 150 600 4000 300 

I,;,;H Arbeiterznchten (fa t ohne eigenes Lanb) 

== Banernznchten 

1& Ab 5 Unzen grollere und Grollznchten. 

Ertrag 

30 I 720 
60 I 1440 

120 2 0 
180 4320 
240 5760 

7500 800 7200 
I 
I 

Die Entlohnung familienfremder Arbeiter geschieht wohl 
fast nul' durch Gewinnanteil. Liefert ein Bauer alles an Mate
rial (Samen, Riirden, Laub, Reiser) und leistet der Arbeiter nur 
die Pflege, so erhalt er: l/S des Anteils 2/S der Besitzer 
1m unfreien Pacht- oder Arbeits-

verhaltnis erhalt der Bauer 1/2 " " 1/2 " " 
1m freien Pachtverhaltnis 2/8 " " l/S " " 
Der Anteil richtet sich ganz nach dem personlichen Verhiiltnis 
des Pachters zum Verpachter, d. h. dem Pachtvertrag, Durcll 
die Gewinnbeteiligung ist allersorgsamste Pflege del' Raupen ge
wahrleistet, da sonst kein Geld bezahlt wird. Die Lohne in 
Italien sind bedeutend niedriger als in Deutschland, wenn man 
auch in Italien fiir den erzielten Lohn annahernd das kaufen 
kann, wie mit dem deutschen Lohn in Deutschland. 

Del' Staat leistet in keiner Form Beibilfen fiir die Seiden
zucbt, nur indirekt dadurcb, dall er seine Landwirtschaftsmini
sterien und Einrichtungen mit reicben Etats ausstattet und fiir 
die notige Aufklarung der Bauern durch Professoren sorgt. Ais 
1926 infolge del' grollen Frostscbaden die Seidenzucbt in mancben 
Gebieten VOl' dem ErIiegen war, griff der Staat einmalig groll
ziigig ein und stellte auf Anforderung jede Menge Militartrans-
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Die Raupen haben Eile, zn spinnen und kriechen wenige Minuten nach 
A ufstellen des Spinngerilstes an dieses heran. 
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portautos zur Verfiigung, um Laub aus unversehrten Gebieten 
in die bedrohten zu bringen. Hatten die Bauern neben den zum 
Teil groBen Laubausgaben noch den Transport bezahlen muss en, 
Ware keine Lire an der Zucht verdient worden. Diese Hilfs
aktion ist als Subvention, nur aus der Not geboren, aufzufassen. 
RegelmaBig wird keine geleistet. 

Das Geschaft des Lohnspinnens wird so angesetzt, daB der 
Kokonkaufer mit dem Spinner einen Vertrag auf Grnnd der 
"Rendita" 188) macht. Die Kokons werden vorher untersucht auf 
Seidenreichtum und andere Eigenschaften. Das Ergebnis . ist 
bindend bei Ablieferung del' Rohseide. Schlagt der Spinner mehr 
an Seide aus den Kokons, so gehOrt ihm das "Mehr", d. h. er 
darf es frei verkaufen. Ist die Ausbeute geringer, muB der 
Spinner die fehlende Quantitii.t ersetzen. So kommt es auch, daB 
ein Unterschied zwischen Spinnerpreis und GroBhandelspreis aIle 
Stufen durchlaufen kann, zumal gerade bei dem Fertigprodukt 
die Spekulation eine groBe Rolle spielt. In der Campagne 1925/26 
haben die meisten Spinner mit Verlust oder wenigstens ohne 
Nutzen gearbeitet. Der Antell del' Struse 184) an der Gesamt
menge Kokons betragt etwa 20 %, der des Ricotto 186) etwa 15 %' 

Hat der Spinner die notige Quantitat Kokons eingekauft, rechnet 
er rund 20 % Struse und verkauft diese Menge lieferbar in vier 
'rellen an die Schappespinnereien. Bei gunstigem Preis 186) kann 
der Spinner billiger spinnen als bei ungunstigem. 

Direkte Seidenzuchtvereine gibt es nicht. Die gesamte Land
wirtschaft ist wie in Deutschland in landwirtschaftlichen Ver
einen 187) zusammengeschlossen. Ais Unterstutzung hat jede Pra
fektur eine "Catedra ambolante di Agricoltura" angegliedert mit 
hervorragend wissenschaftlich arbeitenden Praktikern, die un
unterbrochen die Bauern aufsuchen und belehren. Die Mittel 
zur Unterhaltung stellt der Staat und, zum mehr oder minder 
groBen Teil, die landwirtschaftlichen Verbii.nde. Diese erwahnten 
Institute arbeiten fortgesetzt fiir den Seidenbau und stell en Ver
suche mit Rassen und dereD Kreuzuneen an. Der groBte Seiden-

183) Rendita = Ansbente-Voranschlag. 
184) Struse = Flockseide (Befestignngsfiiden des Kokons nnd Anfangs. 

fadeD. 
185) Ricotto = Endfaden mit Pnppenresten gemischt. 
186) Beim Strllse·Verkall£ an die Schappespinnereien. 
117) "Consorci agricoli·. 

4* 
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baukenner Italiens ist Professor Colo m b 0 138), del' seine Labo
ratorien in del' Seidentrocknungsanstalt MaHand hat. 

Nach del' Statistik uber die Kokonerzeugung verbrauchte 
Italien 1925 14431000 dz 18V) Blatter, um 40360000 kg Kokons 
zu erzielen 140). Als Mittel del' Gesamtproduktion gibt diese Stati
stik fur ganz Italien pro Unze einen Kokonertrag von 50,96 kg an. 

An diesel' Stelle mochte ich noch einmal auf die Aufzucht 
zuruckkommen. In Deutschland sind augenblicklich starke Be
strebungen im Gange, um die Seidenzucht einzufiihren, und von 
den Anhangel'll dieser Bestrebungen wird immer wieder erklart, 
daB unsere deutschen Raumverhaltnisse giinstiger als diejenigen 
Italiens seien, da Italien die Zucht auf dem Erdboden treibe, 
wahrend wir im Hiirdensystem zuchten konnten. Die Ansicht 
ist grundfalsch, denn Italien ziichtet bei dem Mailander System 
stets mehrere Hurden ubereinander HI) 142). Von den Gegnern del' 
Einfiihrung in Deutschland hOIt man oft, daB Italien deswegen 
giinstiger zu veranschlagen ware als Deutschland, wei! dort die 
Aufzucht im Freien stattfande. Eine Aufzucht im Freieu auf 
Baumen gibt es selbstverstandlich nicht; aIle Raupen sind in 
Zuchtraumen untergebracht und erhalten ihr Futter vom Zuchter 
zugewiesen us). Lediglich in Ostasien gibt es eine Baumaufzucht, 
doch nur bei den wilden Spinnel'll 144). 

Die Rohseidenproduktion Italiens betrug nach del' italieni
schen Statistik 145) : 

- --

I Jabr kg Rohseide aus kg Rohseide aus Jabr kg Rohseide 
eigenen Kokons imp. Kokons Summe 

1918/19 2696000 16400 1918 2712400 
1919/20 1832900 300 700 1919 2133600 
1920/21 3325700 456000 1920 3781700 
1921/22 3206 200 271300 1921 3477 500 
1922/23 3734400 255400 1922 3989800 
1923/24 4800000 323133 1923 5223133 
1924/25 5254404 337900 1924 5592304 
1925/26 4380015 717475 1925 5097490 

138) Sein in der Literaturangabe S. 105 erwahntes Buch ist bisher nur 
im Urtext erschienen. 

1S~) dz = Doppelzentner = 100 kg. 
1(0) Siehe .Racolta Bozzoli d'Ita.lia" 1925. 
Ul) Gebbing erwahnt in seiner nSeidenraupenzucht" auch die Fu.f3boden-

zucht. 
1(2) Oder Friaruer System. 
148) Vgl. Gnta.chten der Indllstrie· und Handelskammer Krefeld. 
1") Siehe Text S. 6 und folgende. 



Ein Spinnbundel mit Ranpen beim SpinnprozeIl. In der Mitte sieht man 
eine Ranpe, we1che die charakteristischen Schlingbewegungen mit dem Kopfe 
macht. Der weiIlliche Fleck urn die Raupe herum ist der soeben begonnene 

Kokon. 
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Die J ahreszahlen in erster Rnbrik sind von denen der 
zweiten dadureh untersehieden, daJ3 erstere die Spanne von Zueht 
zu Zueht darsteUen, die letzteren die Spanne yom 1. Januar zum 
1. Januar (Wirtsehaftsjahr). - Das Resultat kann infolgedessen 
naeh den Kaufen variieren. 

g) Frankrei eh. 
Frankreieh verarbeitete Seide schon im 14. und 15. Jahr

hundert, doeh kam dieser Erwerbszweig erst im 17. J ahrhundert 
zur voUen Geltung, als es selbst Seidenzueht trieb. Die hOehste 
Bliite der Seidenkultur war urn 1850; kurze Zeit naehher braeh 
in den Zuehten die verheerende Pebrine aus, der nieht nur die 
franzosisehen Betriebe, sondern nahezn aUe europaisehen zum 
Opfer fielen. Dureh die geniale Methode Pas t e u r s gelang es, 
die Krankheit in kurzem vollkommen auszusehalten und dadureh 
die Seidenkultnr langsam wieder aufleben zu lassen. Ganz erholt 
von diesem Sehlage hat sieh Frankreieh nie. Vor del' Seuehe 
el'zeugte es ca. 24000000 kg Kokons, naeh del' Kl'ankheit ca. 
4000000 kg. 

Die El'zeugung an Kokons war in 1000 kg: 
1820. . 10000 
1850 . .26000 
1853. .24000 
1858 . . 4000 
1866 . . 15000 
1870 . . 10000 
1900 . 7000 
1914 . . 5065 

1915/22 . . 2500 
Frankreiehs eigene Kokonproduktion hat somit fiir das Land 
selbst augenblieklieh keine groJ3e Bedeutung, doeh kann sie noeh 
sehr wiehtig werden, da die franzosisehe Seidenindustrie ca. 900(0 
niehtfranzosiseher Seiden verarbeitet. Urn yom Ausland beziiglieh 
Rohstoffen nieht abhangig zu sein, versueht die franzosisehe 
Regierung in Frankreieh selbst den Seidenbau zu fordern (s. weiter 
unten) und aueh in ihren Kolonien und Mandatsgebieten den 
Seidenbau einzufiihren bzw. auszubauen. In Ambrosita wurde 
1920 eine Kammerei-Spinnerei-Weberei-Fabrik gegriindet, urn 

14G) Colombo, Snnto delle lecioni di Merceologia e Tecnologia dei Bozzoli 
e della Seta, Milano 1917, S.1. 
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die Seide des wilden Spinners "Landi-Be" zu verwerten (man 
hofft auf eine Ausbeute von 500 'I'onnen). Gleichzeitig kreuzte 
man den Bombyx mori (chin.) mit einheimischen Rassen und 
driickte dadurch die Kokonzahl pro kg von 1700 auf 600 herunter, 
welch letztere Zahl etwa den Cevenner U6) Sorten entspricht. 
Von dieser Kreuzungssorte gewann man 1923 200000 kg Kokons; 
die Regierung hofft 600000 kg Ausbeute bei methodischem Vor
gehen gewinnen zu konnen. In allen Gebieten sind beim Seiden
bau gewisse Teilerfolge zu verzeichnen, doch reichen diese nicht 
ans, um an sich lebensfahig zu sein. "Die Seidenzucht ist eben 
eine Industrie, bei der die Uberlieferung eine gro.6e Rolle spielt, 
und die sich nur schwer in Lander verpflanzen la6t, deren Be
volkerung sie nicht aus alter Gewohnheit ausiibt." 

Der Grund fiir die Bestrebungen Frankreichs, die franzosische 
Seidenzucht nicht untergehen zu lassen und in dem tribut
pflichtigen Ausland den Seidenbau zu starken, ist die Furcht 
vor der amerikanischen Konkurrenz. 

Der Schwerpunkt del' franzosischen Seidenfrage liegt in der 
bedeutenden Seidenweberei, die, was Material und Mode anbetrifft, 
tonangebend fiir die Welt geworden ist. Wenn auch Lyon als 
Seidenmarkt fiir Rohseide von Mailand iiberfliigelt wurde, so hat 
es als Webereizentrum ausschlaggebende Bedeutung, wahrend 
Paris (bzw. St. Etienne) verantwortlich fiir die Mode zeichnen. 
Die Seidenindustrie ist in allen drei Arten in Frankl'eich vor
handen, Haspelei, Zwirnerei (Schappespinnerei) und Weberei. 

Die geringste Bedeutung hat die Haspelei, die im Gegensatz 
zu !talien mit veralteten Maschinen arbeitet. Die Gl'ege-Erzeu
gung ist ca. 500000 kg. Die Zwirnerei hat schon groi3ere Be
deutung mit 1 000000 Spindeln und einer Erzeugung von 
3000000 kg gezwirnter Seide. Die Schappe-Industrie ist nach 
del' Schweiz die bedeutendste der Welt mit einer J ahresproduktion 
von 2500000 bis 3 000 000 kg. 

Die groBte Bedeutung der franzosischen Seidenindustrie liegt, 
wie erwahnt, in del' Weberei mit etwa 66000 Webstiihlen (Stoff
und Bandwebstiihle), von denen etwa 9000 Handwebstiihle sind. Der 
Export an Stoffen und Bandel'll betrug in kg und Goldfrancs: 

1913 . .6200000 kg im Wert von frs.386000000.-
1923. .7600000""" " ,,645000000.-
1924 . . 8600000"" " " ,,845000000.-

1(6) Bekannte franz!isische Seidengegend. 



Banern beim Abmachen nnd Sortieren der Kokons. An der Wand sieht man 
ein mit Kokons besetztes Brennreisigbiindel. Vorne Iiegt ein »abgeerntetes" 

BUnde!. 
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Wenn Frankreich ununterbrochen bestrebt ist, durch Pramien, 
Stiftungen und anderes mehr dem Seidenbau erhOhte Ausbreitung 
zu geben bzw. zum mindesten die bisberige Bedeutung zu sichern, 
so liegt der Grund in der Befiirchtung, daB Amerika mit seinem 
gewaltigen Rohstoffhunger nach und nach samtliche asiatischen 
Seiden an sich reiBen und somit Frankreich von jeder au.6eren 
Zufuhr abschneiden kann. DaB die Beffirchtungen berechtigt 
sind, zeigt die Entwicklung der amerikanischen Seidenindustrie 
(siehe Amerika S. 25). 

h) Spanien. 
Spanien war das erste Land Europas, in welches die Seiden

kultur (durch die Mauren) ein/!efiihrt wurde, d. h. in welehem 
planmaBig Maulbeerbli.ume gepfJ.anzt, Raupen geziiehtet und Seide 
von den Kokons abgehaspelt wurde. Unter dem Herrseher 
A b d erR ham a n III. erreichte die Kokonproduktion bereits 
10000000 kg. Aueh naeh der Vertreibung der Mauren blieb die 
Zucht ca 250 Jahre lang der Hauptproduktionszweig der 
spanisehen Landwirtschaft. Es ist so mit nicht verwunderlieh, 
wenn das spanisehe Volksleben eng mit dem Seidenbau verkniipft 
ist. Mit der Mitte des vorigen Jahrhunderts nahm die Bedeutung 
der Zuchten stark ab, als die von Frankreieh eingeschleppte 
Raupenseuche ganze Landereien zur Seidenproduktion unbraueh
bar machte. Bis zu diesem Termin hatte Spanien zweifellos 
die Fiihrung der europaischen Seidenbaulander. Die Kokon
erzeugung betrug: 

1700 . 
1850. 
1861 . 
1885. 
1894. 
1900. 
1923 . 
1925 . 

. 12000 000 kg 

.12500000 " 
4500000 " 
· 673000 " 
1100000 " 
· 884000 " 
· 774000 " 
1159000 

" Seit einigen J ahren bemfiht sieh die spanische Regierung, die 
heruntergegangene Produktion neu zu beleben. Seidenbauschulen 
wurden gegrfindet, kostenlos Maulbeerbaume an die Landbe
vOlkerung abgegeben und 900000 Pesetas pro J ahr zur Aus
breitung der Seidenkultur von del' Regierung bereitgestellt. Aus 
diesem Betrag erhalt jeder Seidenbauer 0,50 Pesetas pro kg ge
wonnene Seide. Die Hauptseidenprovinzen sind :Muricia und 
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Valencia. Genaue Ziffern iiber die Produktion sind nicht zu 
erhalten, da keine staatliche Statistik vorliegt. Ungefahr 25% 
Kokons werden nach Italien und Frankreich ausgefiihrt, da die 
einheimischen Haspeleien nicht die anfallende Masse verarbeiten 
konnen. 42 Webereien verarbeiten etwa ein Drittel der Spinn
produktion. Die Ausfuhr an Kokons (trocken) betrug: 

1922 . . 96149000 kg 
1924. . . . . 79084000" 
1924. . . . . 103591000 " 

i) Portugal. 
Portugal hat infolge sehr strenger Bestimmungen durch 

Staat und Kirche, hoher Steuern und Festpreise nie eine nennens
werte Produktion an Seide gehabt. Der kleine Aufschwung im 
15. J ahrhundert ging bald zuriick. Beziiglich Klima und Lage 
konnte die Zucht florieren, doch behinderten und behindern die 
sozialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse. 

k) Ungarn. 
Durch den Franzosen de Mer c y wurde in Ungarn die 

Seidenzucht eingefiihrt, Der Staat bestimmte zwangsweise alles, 
was mit dem Seidenbau zusammenhing. Die Erzeugung stieg 
von 55000 kg Kokons (1783) auf 100000 kg (1785), weiter auf 
800000 kg (1825), hielt sich dann einige Zeit lang annahernd 
stabil, um dann rapide zu sinken. 1870 betrug die Ausbeute 
nur etwa ca. 5000 kg Kokons. 

Durch die Erfahrung schlau geworden, versuchte die Re
gierung auf entgegengesetztem Wege die Seidenbaueinfiihrung 
durchzusetzen. Wahrend sie im 17. Jahrhundert alles durch 
Zwang erreiehen wollte, versuchte sie es 1880 mit absolut frei
wirtsehaftlieher Tendenz. Die Einfiihrung wurde von der Re
gierung einem Privatmann iibergeben, der die volle Unterstiitzung 
des Staates hatte, zinsfrei und kostenlos Kapital erhielt, und 
der bestimmen durfte, was er zwecks Einfiihrung fiir riehtig 
hielt. Dieser Weg war erfolgreich, denn wenn 1880 160 kg 
Grege erzeugt wurde, stieg die Seidenproduktion rapide: 

1884 auf 9770 kg 
1890 " 86925" 
1896 " 135650" 
1905 " 164000" 
1909 " 144 000 ,~ 
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Der Staat unterhielt 60 Baumschulen, die an arme Leute kosten
los, sonst verbilligt Baume abgaben, sorgte fiir Aufklarung durch 
Vortrage, Lichtbilder und Kalender, sowie fiir guten Samen 
durch eine Mikroskopieranstalt unter Leitung des beriihmten 
Johann Bolle, Direktor der K. K. Versuchsanstalt Gorz. 

Das Land war in 7 Oberinspektionen und 72 Inspektionen 
eingeteilt, jede Inspektion umfaBt ca 20 Gemeinden. 9 Haspeleien 
sorgten fur die Verarbeitung der Kokons. 1923 wurde neben 
einer schon bestehenden Weberei, die mit groBen Privilegien 
ausgerustet war, eine zweite auf Veranlassung der Koniglich 
Ungarischen Seidenspinnerei AG. H7) gegriindet. 

1) Osterreich 
hat ca. 80% seiner Webereien durch den Versailler Vertrag an 
die Tschecho-Slowakei verloren, doch hat Wien als Umschlag. 
platz fur sudosteuropaische Seiden seine Bedeutung behalten. Die 
einheimische Kokonerzeugung ist im Vergleich zur Produktion 
vor dem Kriege unbedeutend. 

147) Die Fabrik ist mit modernen Schweizer Webstiihlen ansgestattet, 
durch welche man indirekt anf eine weitere Steigernng der Seidenerzengung 
hofft, bei gleichzeitigem Nachlatl der Einfnhr fertiger Seidengewebe. 



III. Der Kokon. 
1. Die Gewinnung der Rohseide. 

Der Kokon ist, wie wir eingangs erfuhren, die Schutzhiille 
der Puppe, in welcher diese bis zum Ausschlupfen lagert. Um 
sich von der Hiille freizumachen, spritzt der Falter seinen alka
lischen Magensaft an die Wand, welche dadurch in ihrer Ver
bin dung gelockert wird. Das Fadengewirr wird beiseite ge
sehoben, bis ein kleines Loch entsteht, durch welches der junge 
Falter hinauskriecht. Dureh dieses Beiseiteschieben der Faden 
wird die regelmaBige Fadenlage durcheinander gebracht, und 
der Kokon eignet sich nicht mehr zum normalen HaspelprozeB. 
Um das Schlupfen zu verhindern, totet man die Puppen vorher 
ab, primitiv durch Sonnenbestrahlung (Mandschurei und Indien) 
odeI' durch heiBe Dampfe (lndien), odeI' modern in sogenannten 
Trockenofen. Diese Of en haben zweierlei Aufgaben, einmal die 
des Abtotens, das andere Mal die des Trocknens. Eine abgetotete 
Puppe enthlilt immerhin noch soviel Wasser, daB eine Verwesung 
eintreten wiirde. Es gibt Of en, die mit den Abgasen del' An
triebsmaschinen del' Haspelei geheizt werden, wie auch solche 
mit besonderer Heizvorrichtung. 1st bei einer Spinnerei ein 
Posten frischer Kokons eingelaufen, wird die Masse schnell 
dureh den Of en geschickt, um abzutoten. Sodann wird del' ganze 
Posten hintereinander noch einmal durchgeschickt, um zu trocknen. 
Die Of en, meist gemauert, bestehen je nach GroBe del' Haspelei 
aus z~hlreichen Abteilungen. In del' ersten Zelle herrscht eine 
Temperatur von ca. 60 0 C. Dureh eine einfache Klappvor
rich tung schiittet man den Inhalt del' ersten in die zweite Zelle 
mit etwas hOherer Temperatur, gleichzeitig die Masse del' zweiten 
Zelle in die dritte, usw. 

Del' Inhalt del' letzten Abteilung hat mit einer Temperatur 
von 900 C die notige Troekenheit erreicht und wird ins Lager 
gebracht, wo er bis zur Verarbeitung lagern kann. Nach einer 
Zeitungsnotiz hat Pro f e s s 0 r G. Bel' t I' and vom Pas t e u r-



Spinnerinnen vor dem Spinnbecken. Vorne sieht man die Korbe mit Kokons 
stehen. Die runden Kessel enthalten die Vorrichtung zum • Anreillen". 

Haspel, auf welche der fertige Gregefaden aufliiuft. Die messerartigen 
Gebilde im Vordergrunde sind Latten (vgl. Textseite 54). Die ganze Haspel 
befindet sich in einem geschlossenen Kasten, dessen Deckel hernntergeklappt 

ist, um die Aufnahme machen zu konnen. 
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J n s tit u t fiir ein Kampfgas eine friedliche Verwendung ge
funden. Die Puppen werden namlich schon durch kleine Mengen 
von Ohlorpikrin abgetotet, "daB sich als aul3erordentlich praktisch 
und leicht zu handhaben erwiesen hat. Seine Verwendung 
zeigt auch groBe Vorteile gegenfiber der Puppentotung vermittels 
Kochen oder Behandlung mit Dampf. Nach dem gegenwartigen 
Verfahren der Seidenzucht mu/lten alle Konkons innerhalb 2-3 
W o chen verkauft werden, wahrend die Verwendung von Ohlor
pikrin die Moglichkeit bietet, die Kokons als unverderbliche 
Ware erst dann zu verkaufen, wenn die Marktlage gfinstig ist 1)." 

Bei dem Raspelproze.6 will ich den modernen Betrieb schil
dern, der sich von der alten Rohseidengewinnung nur dadurch unter
scheidet, da.6 bei letzterem alles manuell ausgefiihrt wird. Die 
Gewinnung geht in den Raspeleien vor sich (in Italien wird fiir 
Raspelei meist Spinnerei gesagt). Die Anlage besteht aus dem 
Spinnbecken, den Biirstenbecken und den Winderadern, auf welche 
die fertige Seide aufgewickelt wird 2). Die Spinnerinnen sitzen 
hinter dem Spinnbecken 3) und erhalten von den JJehrmadchen 
die im Biirstenbassin vorbereiteten Kokons. Die Vorbereitung 
geschieht mit dem Aufsuchen des Fadenanfanges. Friiher ge
schah dies Aufsuchen mit einer feinen Rute, welche die Spinnerin 
in dem warmen Wasser') (dieses lost das Sericin) hin und her 
schlug, bis der Anfangsfaden hangen blieb. 

Reute geschieht das Aufsuchen maschinell. Eine wagerechte 
Biirste hangt mit den Borsten fiber dem Wasser, in welchem die 
Kokons schwimmen, und bewegt sich urn den Mittelpunkt hin und 
her. Die Kokons machen dieselben Bewegungen mit, und bei dem 
ganz leichten Drfiberhinstreichen der Borsten auf dem Kokon 
werden die obersten Fadenlagen von diesen mitgenommen, bis 
der ununterbrochene Faden allein "hangt". 

Sind mehrere Kokons "angerissen", werden die feinen Faden 
je nach der erstrebten Gregestarke zu fiinf, sechs, sieben und mehr 
Faden zu einem Rohseidenfaden (G-Faden) vereinigt. Nach Ver-

1) Zu dieser Notiz ist zu sagen, daB fUr die Bauern aus dieser »Er
findung" kein Vorteil zu ziehen ist. Ein Seidenraupenziichter kann nicht 
mit Chlorpikrin umgehen, ohne die ganze Umgebung zu gefahrden. Das 
Verfahren k<lnnte unter Umstanden fiir die Filanden (Haspelanstalten) von 
Nutzen sein. 

2) Siehe Silbermann, Die Seide S. 357 £f. 
3) Siehe Abb. S. 52. 
') Zum Teil wird dem Wasser Seife zugesetzt. 
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einigung lauft der Faden durch verschiedene Osen, die das mit
laufende Seifenwasser bzw. Wasser abstreifen. Nach der letzten 
Ose lauft der fertige Gregefaden auf die im geheizten Kasten be
findliche Haspel, welche sich automatisch schnell nach rechts 
und links bewegt, und dadurch eine Kreuzhaspelung Il) erzielt. 

Der Kokonfaden hat am Anfang und Ende den geringsten, 
in der Mitte den groBten Durchmesser 6). Wiirde eine Spinnerin 
mehrere Kokons zu gleicher Zeit beginnen, hatte der Gregefaden 
dieselbe Langenstruktur wie der Kokonfaden, d. h. er wiirde im 
Anfang diinn sein, in der Mitte stark werden, urn am Ende des 
Fadens wieder schwach zu sein. Ein solches Material ist zur 
Weberei ungeeignet. Die Spinnerin hat dafiir zu sorgen, daB 
beispielsweise zu einem Gregefaden vereinigt werden: zwei Kokon
faden in der Anfangsstarke, drei Kokonfaden mit voller Mittel
starke, ein Faden mit der Endstarke. 

Samtliche sechs Faden geben z. B. einen Titer von 15-17 den. 
Die zwei Faden des Anfangs werden bei dem ProzeB langsam 
auf Mittelstarke angekommen sein. Der Endfaden ist beendet, 
doch durch einen Faden der Mittelstarke ersetzt. Die drei 
MittelfMen sind zu verschiedener Zeit begonnen, so daB einer 
der drei schon schwacher als die drei anderen ist. Fiir die ersten 
zwei Faden hat die Spinnerin zwei neue Kokons angeworfen. 
Dies "Anwerfen" geschieht so, daB die Spinnerin den Kokon 
an den Gregefaden ruckartig anwirft sodaB der Anfang des 
neuen Kokons sich um den bestehenden Faden herumschlingt, 
und bei der klebrigen Verfassung durch fortgesetzten Zug mit 
in die Hohe lauft, d. h. mit auf die Hapsel kommt. Von der 
Kunst des Anwerfens hangt zum Teil die Giite des Materials 
ab 7). Die Anwurfsstelle soIl so gering sein, daB man sie tech
nisch nicht bemerken kann. J e nach der erwiinschten Starke 
werden in entsprechendem MaBe die Kokonfaden zusammengestellt 
fiir Titer wie: 11-13,12--14,13 -15,14-16,15-17, 17-19 
usf. Der Gregefaden erhalt auf der Winde (Haspel) viele Knick
punkte durch die vorstehenden Latten S), da er ja noch im nassem 
Zustande aufgewickelt wird. Um diese Knickstellen zu vel'-

~) Dieses System, "Grant-System" genannt, bietet den VorteiI, dati das 
Fadenende mit einem Griff gefnnden werden kann. Bei dem alten System 
lief der Faden parallel den andern und sein Ende war nicht zu tin den. 

6) Colombo, Abschn. n Bozzolo. 
7) Silbermann, Die Seide S. 369 Dnd Abb. S. 214 -217. 
8) Siehe Abb. S. 52. 



Apparat zur Bestimmung der Reinheit der Seide. Rechts aul3erhalb des 
Bildes befinden sich die Spulen bzw. Strange, deren Faden fiber die schwarze 
rotierende Trommel lauft. Vor dem Tisch stebt die Arbeiterin, welche auf 
der schwarzen Trommel vorkommende UnregelmaJ3igkeiten des Fadens sellr 

gut feststellen kann . 
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hindern, hat die Seidentrocknungsanstalt Mailand eine sinnreiche 
Vorrichtung ausgearbeitet, durch welche der Faden nach dem 
Verlassen der letzten Ose vermittels eines Warmerohrs getrocknet 
wird und dann erst auf die Haspel kommt 9). 

Neuerdings haben moderne Spinnereien automatische Haspeln, 
bei denen die Kunst des Anwerfens dureh die Maschine ersetzt 
ist 10). Die Konstruktion des Apparates zu erklaren, wurde zu 
weit fuhren. Erwahnen will ieh nur, da.6 eine bedentende 
Arbeiterersparnis zu erzielen ist. Eine Spinnerin leistet nach 
der alten Methode 500 g Rohseide taglich, und mit der auto
matischen Methode 700 g 11). Dabei konnte man die interessante 
Tatsache feststellen, da.6 die auf das alte System eingearbeiteten 
Spinnerinnen weniger leisteten, als jung angelernte Lehr
machden 12). 

Bevor ich zur Verarbeitung der Rohseide ubergehe, will ieh 
die Verwertung der AMalle kurz streifen. Unter den Seiden
abfallen darf man sieh nieht ein Material entsprechend dem 
Worte "AMaH" vorstellen, sondern diese sogenannten Ab
falle stell en ein sehr wertvolles Material fur die Schappegewinnung 
dar. Sie entstehen beim Anfang des Haspelns (die Anfangs
wie auch Endfaden des Kokons sind zur Rohseideugewinnung 
unbrauchbar, da der Durehmesser zu fein ist und au13erdem die 
Lagen durcheinander gebracht sind). Ferner gelten als Abfalle 
Kokons, die durch Mause, Ratten und Insekten angefressen 
wurden, ferner gesehlupfte Kokons und solche, die durch den 
Transport besehadigt wurden. Der Spinner 13) reehnet von einer 
angelieferten Kokonmasse rund 35 % Abgang (20 % Struse, 15% 
Ricotto,. Das Material wird in den Schappe- oder Florett
spinnereien : 

1. gefault (d. h. entbastet" 
2. gereinigt, 
3. zerrissen, 
4. gekammt, 
5. gestreekt, 

9) Praktisch noch nich t eingefiihrt. 
10) Silbermann, Die Seide S. 384. 
11) V gl. Silbermann S. 368. 
12) Bei der alten Methode muI.lte eine Spinnerin zwei Jahre lernen, bis 

sie spinnen konnte. Bei der automatischen Methode ist fast keine Lehrzeit 
erforderlich. 

13) Leiter einer Haspelei. 
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6. vorgesponnen, 
7. fein gesponnen. 

Das Erzeugnis ist sehr wertvoll H) und kommt in der Textil
industrie viel zur Verarbeitung (Samt-, Pliisch-, Nahseide, Tapisserie, 
Mischgewebe) ; aul3erdem wird es in der Elektrizitatsindustrie 
zur Isolation verwandt. 

2. Verarbeitung der Rohseide 15 ). 

Unter Rohseide vel'Steht man industriel1 verwendbare Gregen. 
Die in der Spinnerei gehaspelte Seide wird verarbeitet auf dem 
Webstuhl oder in anderen Industrien (Drahtwickelung), oder in 
Zwirnereien veredelt. Zu: 

1. Poil, 
2. Organzin (zwei- oder dreifach), 
3. Grenadine, 
4. Trame, 
5. Krepp, 

um dann in den Webereien verarbeitet zu werden. 
Poi list ein einzelner Gregefaden mit 2-3000 Touren 

Drehung pro Meter (keine Vordrehung). 
Organzin sind Gregefaden mit Vor- und Nachdrehung, 

d. h. die drehende Spindel lauft erst eine bestimmte Tourenzahl 
in der einen Richtung, um nach Vereinigung der zwei oder drei 
Faden auf einer zweiten Maschine entgegengesetzt gedreht zu 
werden. Man unterscheidet bei Organzin drei Sorten: 

a) Strafilato mit 550-650 T. Vordrehung und 450-525 T. 
Nachdrehung, 

a) Stratorto bis 1000facher Vor- und Nachdrehung (kommt 
selten vorl, 

c) Moyen apret mit 350-450 T. Vor- und 250-350 T. 
Nachdrehung. 

G r e n a din e ist eine Organzin mit li be r 1000 Touren 16). 
T ram e ist ein Produkt von geringerer Drehung mit 80 bis 

160 Touren (ohne Vordrehung). 
K rep p ist das Erzeugnis zweier Gregefaden mit 2000 bis 

3000 Touren. Es gibt Krepp links und rechts gedreht ohne 

14) Preis ca. 50% der Rohseide. 
15) Siehe Abb. S.57. 
18) V gl. Stratorte: b i s 1000 ToureD. 



Reil.lapparat der MaiHinder Conditionsanstalt (Serimeter). 
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Tafel III zu S. 56. 
Plan tiber die Herstellung der einzelnen Seidengarne. 
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jede Vordrehung 17). Damit der Weber sofort links und rechts
gedrehte Faden erkennnen kann, ist das Material verschieden 
gefarbt mit einem Farbstoff, der ohne jeden Einflul3 auf spateres 
Farben ist. 

Die gesamte Rohseide wird international nach dem Titer 
bezeichnet, welcher das Gramm-Gewicht von 9000 m ausdriickt, 
Denier (den.) ist das Gewicht in 0,05 g per 450 m. 

3. Die praktische Prtifung der Rohseide. 
Die Untersuchung der Rohseide geschieht praktisch nach 

internationalen Bestimmungen. Fiir Europa sind die wichtigsten 
Konditionsanstalten: Mailand, Turin, Lyon, Krefeld, Ziirich, Elber
feld, Basel, Como und St. Etienne, welche aIle in der Vereinigung 
der europaischen Seidentrocknungsanstalten zusammengeschlossen 
sind. Die Seide bzw. Kunstseide wird untersucht auf Gewicht, 
Titer, Vor- und Nachdrehung, Dehnbarkeit, ZerreiJ3festigkeit, 
Windbarkeit, Erschwerung, Sauberkeit, Feuchtigkeitsgehalt und 
Bastprozente. Bei der Feststellung des Gewichtes wird die Seide 
vollkommen getrocknet und zu dem festgestellten Gewicht 110/ 0 

erlaubte Feuchtigkeit zugerechnet. Nach einem internationalen 
Abkommen wird die Rohseide bei 1400 C 20 Minuten lang durch 
heil3e Luft getrocknet (pro Trockenapparat 21/'J cbm heiJ3e Luft 
in der Minute; auch bei mit Fett beschwerten Rohseiden wird 
nur 20 Minuten getrocknet, da nach dieser Zeit alles Wasser 
ausgetrieben ist und nur noch Fett verdampft). 

Bei der Titer-Feststellung werden 10 Strange eines Ballens 
ausgewahlt und von jedem Strang zwei Proben angefertigt. Das 
gefundene Mittel gilt als amtlicher Titer. 

Die Untersuchung von Gregen auf Windbarkeit geschieht 
in einer Geschwindigkeit von 75 m in der Minute. Die in den 
ersten 10 Minuten vorkommenden Briiche werden nicht gezahlt. 
Die Dauer des Abwindens betragt 1-3 Stunden (Abb. S. 72). 

Die Untersuchung auf Drehung geschieht durch einen 
Drehungspriifer (elektrisch angetrieben) mit einer Einspannlange 
von 1 m. Die Proben werden genommen von zehn Strangen zu 
zehn Proben. 

1') Es ist nicht richtig, wenn Ullrich in seinem "Spinnplan liber die 
Herstellung der Seidengarne" auf S. 9 von einer Vordrehung bei Krepp 
spricht. 
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Die Rei.6festigkeit und Dehnbarkeit wird festgestellt auf 
dem Festigkeitsprufer yon 1/2 m Einspannlange1S). Diese Apparate 
stammen yielfach aus del' Seidentrocknungsanstalt Mailand. Die 
Dehnung wird in Prozent, die Festigkeit in Gramm ausgedriickt. 
Bei den Arbeiten la.6t man einen Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
von 65 % yorherrschen. Moderne Seidentrocknungsanstalten 
konnen den Feuchtigkeitsgehalt der Luft regulieren durch Feuch
tigkeitsYernebler bzw. Trockenofen. 

Die Bastprozente werden durch Abkochen festgestellt, die 
Proben yor und nach dem Koehen yollkommen getroeknet und 
gewogen. Die Differenz ist der Bastyerlust. 

Die Ersehwerung wird festgestellt dureh Extraktion mit 
gleiehen Mengen Benzin und Alkohol und spaterem Auswaschen 
in destilliertem Wasser yon 30-350 C. Troeknung und Wagung 
yorher und naehher. 

Eine moderne Methode zur Feststellung del' Qualitat einer 
Grege ist die Behandlung des Materials mit dem Kohasimeter, 
bei der fest eingespannte, nicht aufliegende Faden durch ein 
Streiehpendel aus Kristallglas eine Zeitlang gestriehen werden, 
bis der Gregefaden sich offnet, d. h. bis die Kokonfaden einzeln 
herYortreten. Nach dem Tourenzahler liest man den Wert ab; 
je weniger Touren gebraueht wurden, um den Faden zu offnen, 
um so schlechter ist das Material. 

18) Siehe Abb. S. 56. 

de Greiff 5 



IV. Die Kunstseide 1). 

Der Nachahmungs - und Forschungstrieb brachte den 
Menschen auf den Gedanken, das tierische Produkt Seide kiinst
lich herzustellen. 1734 versuchte der franzosische Physiker 
Rea u m u r kiinstliche Seide zu erzeugen. 1855 wurde die Methode 
der Kunstseidenherstellung des Schweizer Chemikers Andermars 
patentiert. Die eigentliche Herstellung einer kiinstlichen Faser 
gelang erst dem Grafen Ilaire de Chardonnet in jahr
zehntelanger miihsamer Arbeit, welche durch Verleihung eines 
Patentes 1885 gekront wurde (Chardonnetseide). 1895 kam die 
erste marktfahige Kunstseide in den Handel, nachdem in Besan<i0n 
eine Fabrik zur Herstellung errichtet war. Fast zu gleicher 
Zeit entstand in der Sch weiz eine Fabrik, die ein D r. L e h n e r 
leitete, nach fast demselben Fabrikationsweg wie Chardonnet. 
Beide Fabriken machten sich intensive Konkurrenz, doch ging 
der Kampf in eine Einigung der Parteien aus. Die Nachfrage 
nach Kuristseide war anfanglich sehr gering; erst als sich die 
Posamentierindustrie lebhaft fUr Kunstseide interessierte, setzte 
eine gro£e Nachfrage ein, die so stark wurde, da£ der Bedarf 
nicht mehr gedeckt werden konnte und die Preise die del' echten 
Seide erreichten. Die Chemiker P a u I i und B ron n e r brachten 
um diese Zeit ein neues Verfahren auf, welches von den Ver
einigten Glanzstoffwerken ausgebeutet wurde. Die llGruppen 
Ch ardonnet - Lehner" und "Vereinigte G I anzs to ff" 
erhielten einen Konkurrenten im F ii r s ten Don n e r sma r c k , 
der in seinen Werken Viskose-Kunstseide herstellen lieB, welche 
trotz ihrer Billigkeit sich erst nach 1912 durchzusetzen ver
mochte. Als direkten Konkurrenten kann man im Grunde die 
Fiirstlich Donnersmarckschen Viskose- und Azetatseiden fiir die 
Elberfelder Glanzstoffwerke nicht bezeichnen, denn 1911 hatten 
diese aIle Patente und Lizenzen vom Fiirsten erworben und 

1) V gl. Silbermann, Die Seide S. 115 ff.; ferner Holken, Kunstseide auf 
dem Weltmarkt. 
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stellten ihrerseits das bisher gegnerische Produkt her. 1912 wurde 
ein Ring gebildet, der samtliche Viskosefabriken umfa.Bte, also 
eine Art deutscher Trust geschafl'en. Eiu neues Verfahren brachte 
die Be m be r g A. -G. in dem sogenannten Streckspinnverfahren 2) 
hel'aus. 

Wahrend des Krieges arbeiteten nur V ere i n i g t e G 1 an z
s t 0 f f -Fabriken F r i e d ri c h K ii t t n e r und B em b erg. Die 
Kunstseide wurde als Kriegsmaterial (Kartuschbeutel) von der 
Zwangswirtschaft erfa13t und mit einem festen Preise versehen, 
der, wie es damals ublich war, im Schleichhandel bis zum 30 fachen 
Betrage anstieg. Spater spielten neben den drei erwahnten 
alten Fabriken bis 1921 noch eine ganze Anzahl von z. T. gro.Ben 
Unternehmungen eine Rolle. 

Kiittner-Pirna . . . . . . . 
Sehma-Werke, Sehma. . . . 
Spinnfaser-A.-G., Elsterberg . 
Spinnstofl'-Fabrik Zehlendorf . 

GlanzfMen-A.-G. Dahlem . . 

Herminghaus Elberfeld . . . 
M. Holken-J. G. Farbentrust-Elberfeld 
Baumwollspinnereien Bayreut 
Benzinger-Schwetzingen. . . . 
Koln-Rottweil-A.-G., Berlin . . 
Continental Borvisk, Herzberg . 
Viskose A.-G., Eisenach . " . . 
Agfa-Berlin (J. G. Farbenindustrie) 

Viskoseseide 
Kasehmaseide 
Viksoseseide 
Viskoseseide 

{KupferoxYd
. ammoniak 

Viskoseseide 
. Bembergseide 

Viskoseseide 
Chardonnetseide 
Schappeersatz 
Viskoseseide 
Viskoseseide 
Viskoseeside 

Seit 1921 sind verschiedene Fusionen erfolgt. Die gro.Bten Kon
zerne stellen jetzt dar die Vereinigten Glanzstoff-Fabriken 
mit der Bemberg A.-G. und M. Holken (an der auch die 
J. G. Farbenindustrie beteiligt ist) sowie die J. G. Farben
in d u s t r i e. Die Kupferseide nach dem Streckspinnverfahren 
(T hie 1 e- Lin k m eye r) ist somit in einer Hand (Waschseide 
nnd Adlerseide). K ii t t n e r versucht nach ahnlichem Verfahren 
zu produzieren, doch soIl das Erzeugnis (Z ell vag) nicht an erster 
Stelle stehen. 1m Ausland ist als scharfer Konkurrent die Snia-

2) Bei diesem wird die Masse wahrend der Pressnng ansgezogen, ge
streckt. Siehe S. 62. 

5* 
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Vis cos a 3) entstanden, weiche mit iiber 1 Milliarde Lire Kapital 
arbeitet 4). 

Die Kunstseiden, die jetzt auf dem Markt erscheinen, werden 
in vier Gruppen nach den verschiedenen Verfahren eingeteilt: 

1. Nitrozellulose-Verfahren, 
2. Kupferammoniak -V erfahren (2a Streckspinnverfahren\, 
3. Viskose-Verfahren, 
4. Acetat-V erfahren. 

D a s Nit r 0 z ell u los e - Ve r f a h r e n (nicht mehr an -
gewandt, da zu teuer). Ausgangsmaterial Baumwollabfii.lle. Diese 
werden durch ein Gemisch von Schwefeisaure und Salpetersaure 
in Nitrozellulose iibergefiihrt. Das Produkt wird vorsichtig ge
trocknet, dann in Aikohol und Ather aufgelost. Durch die Ein
wirkung der Chemikalien wird die Kollodiumwolle in eine kolloi
dale Masse verwandelt, der man durch Evakuieren und Filtrieren 
die etwa gelosten Gase und Schmutzteilchen entzieht. Die fertige 
Losung wird durch Spinndl'iisen (20 Locher 500/100 mm 0), ge
preBt und in warmer Luft getrocknet. Bei dem NaBspritzver
fahren wird die Losung in Wasser gespritzt (Fallungsbad) um 
von dort auf Hiilsen oder Spulen gewickelt zu werden. 

Kupferoxy d -Ammoniak -Verfahren (De sp aissis). 
Ausgangsmaterial Baumwolle. Die Zellulose geht als Alkoholat 
Verbindungen mit Metalloxyden ein, lOst sich auf und bildet 
eine homogene Masse. Entliiften und Filtrieren, wie auch der 
ganze SpinnprozeB, geschieht wie oben. Das S t r e c k s pin n
verfahren beruht darauf, daB die fertige Masse wahrend der 
Pressung stark ausgezogen, gedehnt wird. 

Viskose- Verfahren (Cross-Bevan-Beadle 1893). 
Ausgangsmaterial Holzzellulose. Zusatz von Natronlauge und 
Schwefeikohienstoff. Es entsteht ein wasseriosliches Xantogenat, 
welches versponnen werden kann. 

Acetatseide (Mark - Little - Walker). Ursprungs
material Zellulose. Umwandiung in Azetyl-Derivat (Verbindung 
von Essigsaure und Alkohol). 

Das Verhaltnis der vier Verfahren fiir Gesamterzeugung be
trug 1924 bei einer Menge von 60 Millionen kg: 

U) Nach neusten Berichten ist ein internationaler Kunstseidentrust mit 
Einschlu£! des Snia Viskosa gegriindet worden. 

4) 1m Ausland haben sich eben falls groBe Kunstseidenkonzerne gebildet, 
die mit den Deutschen teilweise enge Verbindungen eingegangen haben. 
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fiir Kupferammoniak-Verfahren 
" Acetat-Verfahren 
" Nitrozellulose-Verfahren 
" Viskose-Verfahren 

900000 kg 
1800000 " 
4900000 " 

52400000 " 
60000000 kg 
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Interessant sind die Vergleiche mit den Produktionsziffern 
der Seide und der Kunstseide. 
1909 wurden gew. 24500000 kg Naturseide 7500000 kg Kunsts. 
1922" "32500000,, " 35500000" " 
1923" "34000000,, " 44000000" " 
1924" ,,36000000 " " 80000000" " 

(n. and. Ang. 60000000 kg). 
1922 schlug die Kunstseide in der Produktionsmenge zum 

eraten Male die Seide, wahrend 1924 bereits die doppelte Menge 
Kunstseide gewonnen wurde. Der Name "Kunstseide" ist bei 
dem heutigen Produkt unangebracht; Seide wird nicht kiinstlich 
erzeugt, sondern es wird ein Material fabriziert, was meistens nur 
in einer Eigenschaft der Seide ahnelt, z. B. dem Glanz oder, 
wie bei der Acetatseide, im Titer. ABe anderen Eigenschaften 
weichen beziiglich Masse, Rei.6festigkeit, Dehnung, Titer, Struktur 
derartig von der echten Seide ab, da.6 eine Bezeichnung "Glanz
stoff" oder wie in der englischen Sprache "lustring silk" oder 
"rayon silk" = Strahl (Glanz) viel besser als Bezeichnung dienen 
wiirde. 



v. Unterscheidung zwischen Seide und Kunstseide. 
Die Untersuchungsmethoden der Kunstseide will ich gleich 

in Verbindung mit den Unterscheidungsmethoden ffir Seide gegen 
Kunstseide bringen. Die Untersuchung der Kunstseide geschieht 
zum groJ3en Teil nach ahnlichem Verfahren wie bei der Seide. 
In der Praxis entsteht sehr oft die Frage, was ist in einem vor
liegenden Gewebe an Material verarbeitet. Die rein chemische 
Untersuchung der Kunstseide ist ein sehr umfangreiches Kapitel, 
sodaJ3 nur ein Ohemiker dieser Frage nahertreten und sie klaren 
kann. Zunachst die: 

V e r b r e n nun g s pro b e. Seide (unerschwert) verbrennt 
mit brenzlichem Geruch zu einer kohligen, kugeligen Masse. 
Kunstseide verbrennt vollstandig bei etwas sauerlichem Geruch, 
ohne Hinterlassung von Asche. Ausnahmen: Acetatseide, welche 
wie Seide verbrennt, ohne brenzlichen Geruch (loslich in Aceton). 
Erschwerte Seide verbrennt unter Hinterlassung eines Skelettes. 

E r hit z un g s pro b e. (Dauer 1 Stunde.) Echte Seide braunt 
sich erst bei 170-180° 0, erschwerte Seide bei 120-130° 0, 
Kunstseide bei 1500 0. 

Gas pro be. Verbrennt man Seide oder Kunstseide und 
fangt die Gase auf, so wirken diese bei Seide alkalisch, bei 
Kunstseide sauer (ausgenommen Gelatineseide). 

Z err e i J3 pro be. Die Enden zerrissener Seide zeigen stets 
eine glatte ReiJ3flache, Kunstseidenenden sind meist gezackt. 

Ben e t z un g s pro be. Kunstseide, Kunstseidenschappe ver
lieren erheblich an Rei13festigkeit, wenn sie benetzt werden. 
Echte Seide quillt kaum im Wasser, Kunstseide bis zu 30% , 

wodurch das innere Gefiige gelockert und die ReiJ3starke herab
gesetzt wird. 

Sa u rep rob e. Kalte konzentrierte Schwefelsaure lost echte 
Seide rasch, Kunstseide langsam (ausgenommen Nitro- und 
Viskoseseide). 
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Zum Sehlusse moehte ieh noeh ein neues Verfahren von 
Dr. Wag n e r erwahnen, um Seide und Kunstseide, und letztere 
schnell untereinander zu unterseheiden. Dr. Wagner nimmt zur 
Unterscheidung Pikrokarmin. Beim Eintauchen in die Losung 
farben sich alle tierischen Faserstoffe gelb, Kunstprodukte (Zellu
lose) mehr oder minder stark rot. In gleichem Farbbad farbt 
sieh Acetatseide intensiv griinliehgelb, Kupferseide weinrot, Nitro
seide starker, Viskoseseide sehwaeher rosa. Letztere beiden sind 
noeh genau dnreh die Diphenylaminreaktion zu unterseheiden, bei 
der Nitroseide sieh im Vergleieh zur Viskoseseide blau farbt 1). 

Ein Behelfsinstrument fiir die Unterseheidung der Seide 
von der Kunstseide ist der "Texl-Apparat", ein einfaehes Galvano
skop 2). Soll festgestellt werden, ob ein vorliegender Stoff Seide 
oder Kunstseide ist, wird der Apparat vermittels eines Hart
gummistabes aufgeladen. Die erfolgte Ladung erkennt man an 
dem Streeken einer feinen Blattgoldzunge. Halt man den Apparat 
an den zu untersuehenden Stoff, so schlagt die Zunge bei Seide 
nicht aus, bei Kunstseide dagegen stark aus. Dieser Versueh 
ist natiirlieh sehr sehwach, denn ein Faehmann erkennt Seide 
und Kunstseide sofort an anderen Merkmalen. Wichtiger ist 
schon der Apparat fiir die Unterscheidung, ob Rohseide ersehwert 
oder unerschwert ist. In letztem FaIle erfolgt kein Aussehlag. 
Von noeh gro./3erer Bedeutung kann ein Galvanoskop im Labora
torium sein, wenn es sieh urn sehnellste Feststellung handelt, 
ob eine zu untersuehende Kunstseide Acetat- oder Viskoseseide 
ist. Acetatseide reagiert genau wie eehte Seide. 

WissensehaftIich sind diese Versuche nieht zu verwerten, 
da kleinste Verunreinigungen die LeiWihigkeit verstarken und 
so ein ungenaues Bild entstehen lassen. 

Naeh Feststellung, ob Seide oder Kunstseide vorliegt, kann 
man die Kunstseidenarten untereinander erkennen wie folgt: 

Acetatseide ist sofort in Aceton zu losen. Es bleiben iibrig 
Viskose-, Nitro- und Kupferoxydseide. Bei Viskose und Kupfer
seide erfolgt keine Salpetersaurereaktion. Diese sind also noch 
zu unterscheiden, da Nitroseide auf Salpetersaure reagiert. Viskose
und Kupferseide sind sehr schwer zu unterscheiden. Die einzige 
Moglichkeit ist das Rutheniumrotverfahren, bei dem Viskoseseide 
starker rot reagiert als Kupferseide 8). 

1) Die Arbeit Dr. Wagners ist im Februar 1927 veroffentlicht worden. 
i) V gl. Silbermann Bd. 2 S. 272. 
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Eine weitere Moglichkeit ist die Unterscheidung vermittels 
Querschnitt. Kupferseide ist sehr feinfadig und zeigt einen 
runden Querschnitt. Viskoseseide erseheint meist gelappt. Mit 
letzerer Unterseheidung komme ieh auf die Quersehnittsbestim
mung im allgemeinen. Zunaehst will ieh die "Sehnellmethode" 
von Pro f. Her z 0 g besehreiben. Ein mit Kollodium verklebtes 
Faserblindel wird so auf einen Objekttrager gelegt, daB ein 
daneben aufgestelltes Prisma das Blld des mit einem sehr seharfen 
Messer auf einer Glasunterlage gesehnittenen Bundels senkrecht 
nach oben ins Mikroskop wirft. Man stellt dieses Blld genau 
ein und erhalt ein etwas dunkles, jedoch annahernd genaues 
Blld der Einzelfiiden, d. h. ihrer Quersehnittsform. 

leh legte, um ein Aufhellen der Bilder zu erzielen, das 
Faserstabehen nieht an das Prisma heran, sondern lieB einen 
geringen freien Raum, dureh welehen gesammelte Strahlen einer 
Beleuchtungsquelle zur Schnittflaehe gingen. Dadmch wurde 
das Bild wesentlich deutlicher. Noch besser wurde es, wenn 
die Strahlen von zwei Seiten ankamen und die sonst unvermeidliche 
Schattenbildung dadurch abgeschwacht wmde. Einwandfreie 
wissenschaftliche Messungen sind meines Eraehtens mit diesel' 
Methode nicht zu erzielen. 

Die einwandfreieste Querschnittsbestimmung ist del' feine 
Schnitt mittels Mikrotom. J edes Textilforschungsinstitut und 
jede Konditionsanstalt hat eigene Methoden del' Einrichtung und 
Anfertigung von Querschnitten. Durch die freundlichen Be
mUhungen der Seidentrocknungsanstalt Krefeld lernte ich eine 
Methode kennen, die m. E. die einwandfreieste ist, ohne damit sagen 
zu wollen, daJ3 andere Methoden nicht auch ihre Vorzuge haben. 
Diese Art ist folgende: Das zu untersuchende Material wird in 
je 2 Proben zu je 10 Faden geteilt; unter dem Wasserstrahl werden 
die Strahnchen benetzt, kurz auf einem Loschpapier, dann im 
Troekenofen getrocknet. Danach bestreieht man das Bundel 
mit einer GummiglyzerinlOsung so lange, bis sich eine 1/2 mm 
starke Sehicht gebildet hat. Man hangt das so erhaltene Stab
chen in den Trockenofen mit einer Temperatur von 70-80° C. 
Nach ca. 5 Minuten wiederholt man das Bestreichen, bis sich 
eine 1-P/2 mm dicke Schicht angesetzt hat. Danach wird 
nochmals 5-10 Minuten getrocknet, wobei man genau darauf 

') Es gibt noch einige andere Methoden, die mehr oder minder zuver
liLssig sind. 
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zu achten hat, daB die Temperatur konstant zwischen 70-800 C 
bleibt. Geht man zu hoch, wird del' Gummi rissig und bildet 
unliebsame Bildstorungen. Hat das Stabchen eine gewisse Harte 
erreicht bei g'ebliebener Geschmeidigkeit, gie13t man es in Paraffin 
mittels Hlilsen ein. Bei dem Erkalten hat man daftir zu sorgen, 
daB sich kein Kanal bildet. Dieser entsteht dadurch, da13 die 
Erstarrung von der AuBenhiille nach innen geht, so daB sich 
nach und nach ein Krater hildet, del' unter Umstanden his zum 
Grunde des Stabchens gehen kann und einen SChllitt verhindert. 
Durch Erwarmung der Riille rutscht die erhaltene Kerze heraus 
und man kann sie in den Mikrotomblock spannen. Die Schnitte 
sollen etwa 10 rJ sein. Del' gro13e Vorteil der Methode ist: 

1. die Elastizitat und Weiche des Faserbiindels, 
2. die annahernd gleiche Festigkeit des umhiillenden Pa

raffins im Verbaltnis zur Gummiglyzerinhiille, 
3. das sofortige AblOsen des Schnittes von der Paraffinhiille. 

Mit einer Nadel bringt man den Schnitt auf einen Objekttrager, 
gibt in Schwefelkohlenstoff gelOsten Kanadabalsam hinzu und 
driickt vorsichtig das Deckglaschen auf, unter Herauspressen 
etwa entstehender Luftblasen. Damit hat man einen einwand
freien Querschnitt erhalten, del' den Vorteil hat, als Dauer
praparat einer Sammlung einverleibt werden zu konnen. 

Bei dem Schneiden hat man darauf zu achten, daB das 
Messer fast parallel der Schlittenflache anfaBt. Apparate, die das 
Messer senkrecht zum Schlitten haben, sind fiir diese feinen 
Schnitte unbrll,uchbar, da zu leicht eine Verzerrung und Zer
reiBung eintritt. Sehr gut eignet sich fiir diese Arbeiten das 
Mikrotom von Reichert -Wien. 

Um den Querschnitt noch bessel' unter dem Mikroskop zu 
erkennen, empfiehlt sich vor dem Bestreichen mit Gummiglyzerin 
die Farbung mit substantiven Farbstoffen, solchell, die ohne Er
hitzung durchfarben. Jeder Textilchemiker hat sich im Laufe 
del' Jahre eigene Farbemethoden angeeignet. Es wiirde zu weit 
fiihren, auf dieses ungemein interessante Gebiet einzugehen. 

Zusammenstellung del' Ergebnisse. 
Vergleicht man Seide und Kunstseide von del' ReiBfestig

keit aus, so zeigt sich letztere bei der Seide ungleich bOher. 
Die Ansicht, daB die Kunstseide langsam den Seidenmarkt er
obert, d. h. die echte Seide zuriickdrangt, ist nur insofern richtig, 
als die Verarbeitung von Kunstseide ungleich starker geworden 
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ist gegen die Verarbeitung ecbter Seide. 1m Jahre 1909 war die 
Gesamtweltproduktion fiir Kunstseide 7 500000 kg 

" " "Seide 24500000 kg 
wabrend 1924 die Seidenproduktion 36000000 kg 
und die Kunstseidenproduktion 80000000 kg betrug (). 
Man sieht aus dieser Aufstellung, daB trotz der riesigen Aus
dehnung der Kunstseidenproduktion die echte Seide ibren Stand 
bebaupten konnte, ja sogar vergr5Berte, wenn sie auch im Ver
haltnis stark zuriickging. Die Seide wird stets wertvoll bleiben, 
denn derjenige, dem die Mittel zum Seidenkauf gegeben sind, 
tragt echte Seide, genau wie er echte Perlen tragt. Vielfach 
glaubt man, daB die Ausdehnung der Seidenproduktion mit der 
Ausdehnung der Gesamtproduktion der Textilien zu erklaren ist. 
Viele Stoffe werden heute aus Seide mit Kunstseide, Seide mit 
Wolle usw. hergestellt. In Laienkreisen begegnet man oft der 
Meinung, daB der Seidenbau eine absterbende Linie zeigen musse, 
weil es den Chemikern gelingen wiirde, bald eine Kunstseide her
zustellen, die durch nichts von der Seide zu unterscheiden ware. 
Hierzu ist zu sagen, daB es auch dem besten Chemiker nicbt gelingen 
wird, aus dem heute iiblichen Kunstseiden-Ursprungsmaterial, der 
Zellulose, eine EiweiBfaser herzustellen. Das inn ere Gefiige der 
Zellulose ist trotz starkster Pressung und mancher FaIlungs
bader lockerer als das des Fibroins, welch letzteres noch heutigen
tages nicht vollkommen erforscht ist; geschweige denn synthetisch 
hergestellt wurde. Sonte der Seide von chemischer Seite eine 
Konkurrenz erwachsen, so k5nnte es nur so kommen, daB man 
aus billigstem tierischen Abfalleiwei.6 einen Faden feinster Ab
messung press en kann. 

') V gl. Tabelle S. 63. 
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Unterschied von je einer Kokonsorte bester 

Qualitiit aus China, Japan und Italien. 
Die Seide verarbeitende Industrie rechnet in der Haupt

sache mit Rohseide aus ltalien, Japan und China. J eder Fabri
kant hat eine andere Meinung von del' Qualitat der einzelnen Lander. 
Der eine halt die chinesische Seide fiir die beste, ein anderer 
die japanische, ein Dritter die italienische. Wenn auch ein Unter
nehmer seit langer Zeit Seide aus ltalien verarbeitet, weil er 
glaubt, daB die italienische Seide am besten ist, so ist damit 
noch nicht gesagt, daB das Material in wissenschaftlichem Sinne 
gleichmaBig ist. 

.Als ich aus del' Seidenindustrie Bfter die Frage hOrte, war
urn verarbeitet sich manchmal eine sogenannte "minderwertige" 
Seide auf dem Webstuhl sehr gut, wahrend eine andere, die 
einer besten Ernte angehOrt, in einer bekannt guten Filanda 
gesponnen (gehaspelt), mit besten Ursprungszeugnissen versehen, 
sich vielleicht sehr schlecht auf dem Webstuhl erweist, faBte 
ich den Plan, den Grund zu erforschen. Die Schwierigkeit be
steht darin, daB del' Wissenschaftler meist nur den Kokonfaden priift, 
wahrend der Industrielle mit del' Grege, also einem Faden aus 
mehreren, bis zehn zusammengeklebten Kokonfaden rechnet. 

Meine Aufgabe sollte es sein, festzustellen, ob die Qualitat 
eines besten Kokonfadens aus Italien andel's ware als die Qualitat 
eines Fadens aus Japan oder China. 

Da ich nicht die asiatischen Lander bereist habe, muBte 
ich mich auf die Angabe des Handels stiitzen 1). Die gelieferten 
Kokons machten bezuglich auBeren Ansehens einen sehr gleich
maBigen Eindruck. 

1) Da ich die besten Firmen, welche eine jahrzehntelange Erfahrnng 
hinter sich haben, urn Liefernng von Kokons anging, ist die Gewii.hr einiger
maJ.len gegeben, daJ.l ich das beste Material erhielt. 
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Die chemische Untersuchung lieB ich fallen, da nur ein 
erster Chemiker, der jahrelang sich mit der EiweiBforschung 
abgegeben hat, die Analyse erfolgreich durchfuhren kann 2). 

Fiir mich kam nur die physikalische Untersuchuug in Frage. 
Diese erstreckte sich auf: 

1. Windbarkeit, 
2. mikroskopische Messung und Untersuchung, 
3. ReiBfestigkeit, 
4. Dehnung. 

Allen Untersuchungen ging zunachst die Titerfeststellung 
voraus. Dieser schwankte zwischen 2.70 und 3.16 den. und war 
im Mittel 2.93 den. 

1. Windbarkeit. 
Fur diesen Versuch standen mir an Material 35 Kokons 

von jedem Lande zur Verfiigung, doch gelang es mir nur, ca. 
30 bis zum Ende zu haspeln. GemaB der in italienischen Spin
nereien gesammelten Erfahrungen haspelte ich die Kokons selbst 
ab 8) 4). 

Das Resultat ist aus folgender Tabelle zu ersehen: 
Haspelbarer Faden 

Chinesischer Faden 600-650 Meter 
J apanischer " 500-600 " 
Italienischer " 600-700 ,~ 

2. Optisehe Untersuehung. 

Brliche pro 300 m 
5 
3 
3 6) 

Sie geschah mit dem Mikroskop und dem Apparat von Dr. 
Doehner. (Ein neues WollmeBverfahren, siehe Literaturangabe.) 

2) Ein weiterer Grund war, daB die chemische Untersnchung sehr teuer 
ist, da, um geringe Spuren anorganischer Substanzen nachzuweisen, ziem· 
liche Mengen Seide verascht werden mlissen. 

3) Um einen gleichmiiBigen Zug zu erreichen, benutzte ich eine 
Trommel von 50 cm Durchmesser, die durch einen schneilaufenden Motor 
mit ca. 1300 Touren angetrieben war. Durch ein nur mit Faden iibersetztes 
4 faches Vorgelege wurde die Tourenzahl auf 150 Touren pro Minute herab· 
gesetzt. 

') Das Wasser, dem keine Seife zugesetzt war, hatte eine Temperatur 
von 79/800 C und wurde nach Abhaspeln von zwei Kokons erneuert. 

fi) Aile drei Sorten wiesen beim Anlegen sehr viele Brliche auf, es 
wurden daher nur die Briiche nach den eraten 75 m geziihlt, vgl. Text S. 58. 



2. Optische Untersuchung. 7! 

Mir fiel zunachst auf, daB ein Kokonfaden, den ich alIe 
10 cm maB, in seiner Starke sehr schwankte, wie in folgendem 
Beispiel ersichtlich: 

1. Abschnitt 10 cm 
2. " 10" 
3. " 10" 
4. " 10" 
5. " 10" 
6. " 10" 
7. " 10" 
8. " 10" 
9. " 10" 

10. " 10" 
40. " 10" 
41. " 10" 
42. " 10" 
43. " 10" 
44. " 10" 
45. " 10" 
46. " 10" 
47. " 10" 
48. " 10" 
49. " 10" 
50. ,: 10" 

21,u 
18 " 
25 " 
19 " 
19 " 
23 " 
18 " 
22 " 
24 " 
19 " 
20 " 
24 " 
26 " 
20,: 
21 " 
29 " 
25 " 
25 " 
19 " 
24 " 
23,: 

Diese Schwankung konnte ich mir vorlaufig nicht erkl1i.ren, 
da ich der Meinung war, daB ein Kokonfaden einen kreisrunden 
Querschnitt batte. Es ergab sich aber nach Anfertigung mehrerer 
Seidenfadenquerschnitte, daB der Durchmesser eines Kokonfadens 
eine meistens von der kreisrunden Form erheblich abweichende 
Gestalt hatte. 

In der "Seide" Nr.l0 1926 S.391 schreibt Prof. Heer
man n: "Diese kleinen Abweichungen del' Querschnittsform der 
Seide von der kreisrunden Form werden aber durch eine aus
reich end groJ3e Zahl von Einzelversuchen vollig ausgeglichen, 
indemnach der Wahrscheinlichkeitsberechnung angenommen werden 
muJ3, daJ3 ebensooft die breitere Seite wie die schmalere Seite 
der Seide zur Messung gelangen muB, sofern nur die Zahl der 
Einzelmessungen eine ausreichende ist." 

Den Nachweis, daB die Abweichung von der kreisrunden 
Form eine groJ3e ist, glaube ich dadurch bringen zu konnen, daB 
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ich selbst 20 Querschnitte 6) anfertigte, von denen nicht ein ein
ziger kreisrunde Querschnittsform aufwies. In der Seidentrock
nungsanstalt Krefeld sind hunderte von Querschnittspraparaten, 
die aIle meinen Refund bestatigen. 

Ein Seidenquerschnitt zeigt stets das gleiche Bild: zwei 
Dreiecke (facherformig), die mit einer Seite parallel gelagert sind 
(siehe S. 72 :Ii.). Auch bei erschwerten Seiden zeigt die Fibroin
faser noch eine typisch dreieckige Form, wenn auch hier die 
Ecken mehr oder weniger stark abgeplattet sind. 

Verfolgt man 50m eines Fadens unter dem Mikroskop, pro Zenti
meter eine Messung, so stellt man auJ3er Sekundarfadchen manch
mal Verdickungen und Verdiinnungen fest, welche den Eindruck 
erwecken, daJ3 die Faser dicker oder diinner, also material
schwacher bzw. materialstarker ist. Diese Verdickungen und Ver
diinnungen sind lediglich die Krenzungspunkte iibereinander 
liegender Kokonfaden, deren noch fiiissiges Sericin beim Spinn
prozeJ3 der Raupe durch die neu aufgelegte Lage leichte Druck
stellen bekamen. Oder sie waren die Ursache einer Drehung, in
dem der Faden mit dem ellipsenformigen Querschnitt einmal auf 
der fiachen, das andere Mal auf der hohen Kante lag. 

Daher war auch das Resultat der mikroskopischen Dicken
messung in kein Verhaltnis zur ReiJ3festigkeit zu bringen. Ich 
greife 20 Versuche der japanischen Sorte heraus. 

Ein Faden von: 
1. 31 f-t Starke riJ3 bei 19,5 g Belastung 
2. 38 " " 
3.33" " 
4. 33 " " 
5. 31" " 
6.30" " 
7. 36" " 
8. 31" " 
9. 23" " 

10.33" " 
11. 23" " 
12. 25" " 
13. 20" " 
14. 25" " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 15,0" 
" 18,0" 
" 14,5" 
" 18,0" 
" 17,0" 
" 18,5" 
" 18,0" 
" 16,0" 
" 17,0" 
" 17,0" 
" 18,5" 
" 18,0" 
" 18,0" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4) Jeder Querschnitt enthielt ca. 20 Gregefaden, was ca. 100 Kokon
faden bedeutet. 



Windeapparat znm Feststellen der Windbarkeit, d. h. der Brncbfestigkeit 
wabrend des WiDdeDs. Anf dem Tisch sind die Spnlen angebrncht, von 
welchen ans der Faden durch die kleinen weiLlen OaeD nach oben auf die 
Haspel lanft, bzw. von der Haspel auf die Spulen (die drei letzten Aufnahmen 

stammen ans der Seidenweberei Ernst Englander A.-G. Berga/Elster). 



Qnerschnitt von Seidenfaden bei 150 facher VergroBernng. :Man erkennt 
dentlich, daB die Seide keinen runden Durchscbnitt bat, sondern meist ab
geplattet ist. Die iiuBere scbwachgraue Schicht ist das Einbettnngsmaterial 
(Gummi-Glyzerin). Die starker graue Schicht zeigt die Umhiillung der 
8chwarzen, fast dreieckigen Fibroinfiiden mit dem Serizin. Die Farbung 

geschah zur Differenziernng mit Pikrokarmin. 
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15. 31 p- Starke riB bei 19,0 g Belastung 
16. 33"" "" 16,0" " 
17. 38"" "" 18,0" " 
18. 33"" "" 17,0" " 
19. 30"" "" 25,0" " 
20. 30"" "" 17,5" " 

V ergleicht man die Ergebnisse, so findet man, daJl ein Faden 
von 33 p- riB: 

das erste Mal bei 18,0 g Belastnng 
" zweite" ,,14,5 " " 
"dritte " ,,17,0 ., " 
"vierte " ,,16,0 " " 
"funfte " "17,0,, " 

oder ein Faden von 30 ft Starke riB: 
das erste Mal bei 17,0 g Belastung 
" zweite" ,,20,0 " " 
" dritte" ,,12,5 " " 

In Anbetracht dieser Ergebnisse lieB ich den Gedanken der 
optischen Messung zwecks Rerausfindens einer Differenz zwischen 
den Kokonsorten fallen und ging zur Feststellung der ReiB
festigkeiten uber. 

3. ZerreiBungsversuche. 
Die beim Windeversuch erhaltenen Strange wurden etikettiert 

und auf eine einfache Weife 7) gebracht, von der ich sie un
unterbrochen abhaspeln wollte. 

Die Versuche soUten so gemacht werden, daB der Kokon
faden aIle zehn Meter zerrissen wurde. Ich muBte von einem 
Kokonfaden von 600 m demnach 60 Zerreii3resultate erhalten. 
Bei dem Abwinden ergab sich folgender Ubelstand. Die Kokon
faden waren zum Teil untereinander verklebt. Ratte man ein 
Stuck abgeschnitten, war es fast unmoglich, festzustellen, ob 
man zwei Kokonfaden oder zwei Urfaden (Bavellae) aufgeklebt 
hatte. Nach dem Zert'eiBen konnte man meist zwei Faden pro 
Fadenende erkennen. Es konnten diese Doppelenden entstanden sein: 

1. durch zusammengeklebte Faden, 
2. durch Abplatzen 7&) des Sericins, so daB die Fibroinfaden 

(Urfaden) sichtbar wurden. 

1) Weife = Winde von ca. 1 m Umfang. 
7&) 1st die Temperatnr des Waasers zn hoch, lost sich das Sericin all

mahlich ab oder (bei nachfolgendem pHltzlichen Erkalten) platzt abo 
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Diesel' Ubelstand, daB man nicht klar erkannte, ob ein odeI' 
zwei Kokonfaden zerrissen wurden, zeigte sich besonders stark. 
als sich ReiBfestigkeiten ergaben, die zum Teil erheblich iiber 
den in del' Literatur erwahnten ReiBfestigkeiten lagen. 

Zwecks Ausschaltung diesel' Fehlerquelle wurden diese 
samtlichen abgehaspelten Seidenstrange beiseite gelegt und neue 
Kokons derselben Marke genommen (35 pro Land). 

Die Kokons wurden nieht mit einemmal wie beim ersten 
Verfahren abgehaspelt, sondern jedesmal nul' 10-15 m. Dann 
wurde die Probe genommen. Ausgesehlossen war es nach diesel' 
Methode, daB ein Faden doppelt wurde, da die vorherige Lage 
auf del' Haspel entfernt war, bevor die nachsten 10-15 m ab
gehaspelt wurden. 

Durch die ununterbrochene Fadenfiihrung war noeh ein 
zweiter Ubelstand beseitigt. Ging ein Faden beim Umhaspeln 
des Stranges (also bei del' ersten Methode) verloren, so bestand 
die Mogliehkeit, daB beim Fadensuehen das Ende gefunden wurde, 
odeI' gar ein Mittelstiiek (wenn der Faden beim HaspeIprozeB 
gerissen war). 

Die Arbeiten iiber ReiBfestigkeit und Dehnung wurden 
ausgefiihrt im Textilforschungsinstitut zu Dresden auf dem 
"Deforden-Apparat". Del' Apparat stellt eine Wage dar, die 
auf del' einen Seite ein Eimerehen zur Belastung mit Wasser
tropfen tragt, auf del' anderen Seite eine Klemmsehraube zum 
Einspannen des den Faden tragenden Reiterehens 8). Das untere 
Ende des Reiterehens wird mittels Klemmsehraube in eine Saule 
eingespannt, die, unter dem freihiingenden Klemmschraubenstiiek 
beginnend, auf dem Boden des Apparates befestigt ist (siehe 
Abb. S. 75). 

Bevor man ein Seidenfiidchen zerreiJ3t, muS es prapariert 
werden. Mittels einer Stanze 9) wi I'd ein kleines Papierstiick 
ausgestanzt, welches in del' Mitte ein 1 qcm groBes Fenster hat. 
Zwecks Aufklebens del' sehr diinnen und daher sehr schwer 
erkennbaren Seidenfiiden auf das Reiterchen wird zunachst ein 
etwa 10 em Ianges Fadenstiick auf einer schwarzen Glasplatte 
oben und unten mit einer augenblicklich erstarrenden warm en 

8) Ein kleines Papierstuck mit einem 1 qcm groBen Fenster. 
9) Die Stanze wird jedem Apparat beigelegt. 



3. Zerreitlungsversuebe. 

Deforden-Zerrei.6apparat nach Prof. Krais. 

9 

Zeiebenerklarung. 
a) ausgest80nztes Reitercben 
b) St80nze 
c) Halter mit Rutlblattcben 

~:~} Klemmscbrauben zum Einspa.nnen des Reitercbens 

e) Eimerchen zur Aufnabme der Wasserbelastung 
f) Wage zur Feststellung der ins Eimerchen gela.ufenen Wa8sermenge 

g) Wasserbehalter mit Auslaufrohr 
gt) Absperrhahn 
h) AuslOsung fiir die Bewegnng des Rutlblattehenbalters. 

de Greiff 6 

75 
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Klebemasse 10) angeheftet. Dabei ist zu beach ten, daB der Faden 
nicht gedehnt wird, sondern noch die feine Krauselung zeigt. 

Sodann schiebt man das Reiterchen vorsichtig unter den 
Faden und klebt dies en mit der Klebemasse an dem oberen und 
unteren Ende des Fensters an. 

Die Klebemasse muB scharf mit den Randern abschlie.Ben. 
Nach Abschneiden des Au.Benfadens kann das Reiterchen einge
spannt werden. Auch hier muss en die Klemmbacken genau mit 
den Randern abschlie.Ben, da sonst die Einspannlange (1 cm) ab
weicht. Nach dem Einspannen schneidet man das Reiterchen 
mit einer Schere durch, so daB der Seidenfaden die einzige 
Verbindung zwischen den Klemmschraubenstiicken ist. 

Der Deforden-Apparat zeichnet den Ausschlag des Wage
balkens mittels eines scharfen Stiftes auf ein Ru.Bplattchen 11) 
auf. Der Halter fur das RuBblattchen bewegt sich etwa 
181/ 2mal per Min. herauf und herunter. In gleicher Zeit llieJ3en 
kontinuierlich ca. 25 ccm Wasser in das Eimerchen. Um den 
Tropfenaufschlag zu mlldern, geht von der Ausllu.Bstelle ein feiner 
Faden ab, an welchem das Wasser heruntergleitet. Die Wucht 
des Aufschlages faUt dadurch au.Ber Berechnung. Sobald der 
Faden reiJ3t, stellt man den Wasserzulauf abo 

Zunachst begann ich mit der chinesischen Kokonsorte. 
Nachdem ca. 120 111) Seidenfiidchen aufgeklebt waren, wurde der 
Apparat geeicht, von den Leitern des Textilforschungs-Institutes 
gepruft und nach Richtigbefund in Funktion gesetzt. 

Der erste Kokon ergab folgende Resnltate: 

10) Die Klebemasse besteht aus einem Teil reinen Bienenwachs und 
vier Teilen Kolophoninm. Beim Erhitzen schmilzt diese Masse zusammen 
und bildet ein ausgezeichnetes Anheftnngsmaterial. 

11) Die RnJ3blattchen, welche fUr meine Versuehe ea. 4><5 em groJ3 
waren, wnrden beruJ3t in einer Flamme, welche als Verbrennungsstoff 
50% Tolnol nnd 50% reinen Alkohol hatte. 

12) Da bei der Hersteilnng bzw. dem ZerreiJ3en unter Umstanden ein 
groJ3er Prozentsatz des Materials infolge schlechter Qnalitat ansfallt, fertigte 
ieh stete die doppelte Menge der benotigten Proben an. 
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Beispiel der Entstehnng einer ReiJ3festigkeits nnd Dehnnngs
knrve. Der VerIanf der Knrve ist umseitig aufgezeichnet. 

Mittel der 
Lfd. Re~test. Summa Reillfest. 
Mr. 1D. g in g 

1 
2 
3 
4 
& 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

11,2 
12,7 
13,4 
11,9 
14,7 
14 
13,8 
13,6 
14,4 
15,7 
16,2 
15,4 
15,5 
16,7 
15,2 
16,1 
16,1 
17,6 
17,3 
18,1 
18,5 
19,2 
12,3 
21,2 
20,6 
21,6 
20,1 
22.6 
22;5 
23,2 
18,2 
18,7 
16 
16,1 
17,4 
17,2 
16,1 
16,2 
15,3 
16,7 
15,8 
15,9 
16 
15,1 
1&,7 

6* 

639: 5 = 12,78 

715 : 5 = 14,30 

790: & = 15,80 

852: 5= 17,04 

918 : 5 = 18,36 

1100: 5= 22,00 

864: 5=17,28 

815 : 5 = 16,30 

785: 5 = 15,70 

Deb
nung 

iu mm 
9 
9 

11 
8 

10 
10 
14 
13 
14 
18 
15 
10 
11,5 
11 
9 

13 
15 
11 
11 
12 
12,5 
17 
45 
16 
13 
13,5 
12 
15 
11,5 
15 
12 
11,5 
13 
11 
8 

14 
10,5 
10 
10 
8 

10 
10 
9 
8 

12,5 

Summa Mittel Verh.
Zahl 

Deb
nungs

prozente 

470: 5 = 9,40: 4 (x 10) = 23,5 

690 : 5 = 13,80 : 4 (x 10) = 34,5 

565 : 5 = 11,30 : 4 (x 10) = 28,2 

620 : 5 = 12,40 : 4 (x 10) = 31,0 

630 : 5 = 12,60 : 4 (x 10) = 31,5 

670 : 5 = 13,40 : 4 (x 10) = 33,5 

555: 5 = 11,10: 4 (X 10) = 27,7 

525 : 5 = 10,50 : 4 (x 10) = 26,2 

495: 5= 9,90: 4 (x 10) =24,7 
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Ud. Re!llfest. Summe 
Mittel der Deh- Verh.- Deh-
Reilltest. .nang Samme Mittel nnngs-Nr. mg in g mmm Zahl pl'ozente 

46 15,5 11 
47 14,6 5 
48 14,2 11 
49 13,7 1127 : 8 = 14,08 3 610:8= 7,60: 4 (x 10) = 19,0 50 14,5 6,5 
51 14,5 9,5 
52 12,6 8 
53 13,1 7 

Die ReiJ3festigkeit wird festgestellt, indem man das Eimer
chen brutto auf einer Tara abziehend geeichten Wage wiegt 
und daher netto Belastung erhalt. 

Die Dehnung wird auf dem Rullblattchen abgelesen, indem 
man mit Zirkel und MeBstab den Abstand von A zu B miBt. Das 
Ubersetzungsverhaltnis der Wage in bezug auf die Einspann
lange (1 cm) ist 1: 4. Um die Dehnung in das richtige MaB zu 
bringen, muB der abgelesene Abstand durch 4 dividiert werden 
Multipliziert man mit 10, so erhalt man die tatsachlichen Dehnungs
prozente. 

KurvenmaBig aufgetragen, ergab sich fiir den ersten Kokon 
der chinesischen Sorte folgendes Bild (siehe S. 79). 

Von jeder Sorte wurden ca. 2000 ZerreiBungen ausgefiihrt. 
Das Zahlenmaterial wurde folgendermaBen geordnet. J e 50 m, 
also 5 Ergebnisse, wurden addiert, das Mittel gezogen und als 
ein Abschnittsergebnis eingetragen. Bei 600 m Lange waren 
also 12 Abschnittsergebnisse vorhanden. Die Hnke Seite bedeutet 
stets den Anfang des Kokons, die rechte Seite das Ende. Nach
dem aIle 32 Kokons einer Sorte untereinander geschrieben waren, 
wurden die Abschnittsergebnisse (jeder Abschnitt fiir sich) 
zusammengezahlt und die erhaltenen Summen durch die Zahl 
der in den Abschnitt fallenden Kokons dividiert. 
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Durch diese Methode allein gelang es, trotz der groBen 
Schwierigkeit, ein ziemlich klares Bild tiber die ReiBfestigkeit 

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
1'7 
16 
15 
14 
13 

4,'3 
41 
39 
3T 
35 
33 
31 
29 
2'7 
25 
23 
21 
19 

!~ 
\ 

~~ 50 110 151 211 S. IJOO • 
1'7 100 200 ,.. IJOO • 
15 

L'~Z~3~4~5~&~T~8L9~.~I1~U~-12a.-.561a'1GI11Z 
~c ... ___ ---

t;j .... _------
~ gesamte FadenHi.nge g.. gesamte Fadenliinge 

1:1 s· ~ Anfang Ende El Anfang Ende 
...-

OQ aq' 
;: .... 

~ ... 
o 
~ 

und Dehnungsmoglichkeit der Seidenfaden zu erhalten. Betrachtet 
man die Ergebnisse der Messung beziiglich ReiBfestigkeit, 

chinesische Sorte 
(13,02 14,94 16,51 17,96 19,52 19,71 18,81 17,86 16,64 15,74 

14,90 13,79) g (So 83); 
japanische Sorte 

(13,09 15,22 17,09 17,99 19,60 20,37 20,05 19,35 18,09 17,11 
15,79 14,50) g (S.84); 

italienische Sorte 
(11,87 14,95 16,60 18,28 19,55 20,36 21,33 20,84 19,60 18,40 

16,53 14,79) g (So 85), 
so, erscheint die italienische Sorte als die gleichma.Bigste in der 
ZerreiBfestigkeit. Denn vom Scheitelpunkt mit einer ReiBfestigkeit 
von 21,33 g nimmt die Belastungsmoglichkeit ganz gleichmaJ3ig 
zum Kokonanfang und -ende abo 

Bei der chinesischen Sorte wie auch der japanischen liegt 
der Scheitelpunkt der hOchsten ReiBfestigkeit kurz vor der Mitte 
der gesamten Fadenlange. 

Die mittlere ReiJ3festigkeit der 2000 Versuche war: 
FUr die chinesische Sorte 16,61 g 

" "japanische " 17,35" 
" "italienische " 17,75" 
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Zerrei.6ungsergebnisse der chinesischen Sorte. 

12,78\14,30 15,80 17,04 18,36 22,00 117,28 16,30 15,70 -14,~8 I 
13,78 14,94 16,00 16,94 17,76 19,58

1

22,60 18,00 16,68 15,78 14,24 11,36 
13,22 15,86 18,00 17,98 21,98 19,86 17,86 17,08 16,30 15,68 14,48 14,40 
13,56 15,76 17,10 18,98 21,10 19,08 17,62 16,86 16,02 15,34 14,30 12,65 
14,06 15,32 16,06 16,50 16,80 18,42 1 20,48 21,18 19,18 17,24 15,76 13,78 
13,76 15,64 17,22 18,56 19,02 21,46 18,70 17,20 16,22 16,02 14,28 14,50 
13,22 14,68 16,02 16,82 15,66 21,16 i 18,30 15,40 15,80 15,10 13,92 14,48 
14,04 15,26 16,82 17,48 20,82 20,58 ' 19,48 17,68 15,94 16,14 17,78 13,87 
13,44 16,08 17,08 20,22 21,46 19,98 18,46 17,98 15,84 16,30 15,74 14,07 
12,30 14,14 14,68 16,14 19,82 18,24 18,84 19,36 17,06 16,42 15,26 14,88 
13,16 14,76 15,98 17,10 18,58 18,92 20,50 18,56 16,36 15,18 14,80 13,56 
10,48 12,70 14,46 16,20 17,86 18,32 22,26 23,90 19,06 16,96 15,24 13.92 
13,68 14,72 16,80 18,18 19,44 20,66 17,66 16,18 16,00 14,66 14,12 
12,86 14,00 15,90 16,62 19,94 24,30 21,34 19,54 17,60 16,84 16,48 14,64 
10,88 14,92 16,88 18,74 22,00 22,04 18,92 17,66 17,00 15,52 15,24' 13,64 
10,78 13,40 15,60 17,62 20,78 20,06 17,60 16,86 16,98 15,24 14,76 13,48 
14,08 16,02 17,54 20,04 12,94 17,98 17,82 17,00 15,92 15,00 14,62 14,00 
14,10 16,40 18,52 20,70 23,44 19,42 17,46 17,16 16,88 15,58 14,32 13,42 
14,14 16,30 18,70 18,48 21,02 18,90 17,60 17,38 15,68 15,82 13,65 
12,98 15,02 16,44 18,76 19,88 19,40 17,80 17,10 16,52 15,50 14,88 13,66 
16,84 15,14 17,34 19,34 17,66 18,74 17,86 16,42 15,42 15,00 14,06 13,08 
13,62 15,28 17,82 19,76 22,56 18,60 17,44 17,28 16,30 14,76 14,90 12,24 
12,36 14,62 15,42 16,24 17,70 18,24 20,08 ' 19,18 18,62 17,92 16,28 15,26 
11,16 15,14 16,64 17,78 23,11 19,20 19,18 17,50 16,80 15,46 14,54 14,08 
13,82 15,96 16,72 19,86 20,36 18,28 17,54 15,86 15,58 14,92 13,69 
12,68 14,16 16,52 17,16 21,12 22,60 16,58 17,50 16,14 16,94 15,76 14,10 
12,10 15,26 16,62 18,40120,28 21,32 21,96 22,58 19,70 18,04 16,52 15,98 
12,30 14,14 15,92 17,74 20,18 19,22 16,32 15,34 14,96 12,18 
11,58 13,94 15,54. 16,88 18,16 19,50 20,66 18,08 16,74 16,02 14,62 13,48 
13,82 14,52 14,70115,72116,64117,42118,80 119,68118,76117,70115,32 13,97 
13,22 14,82 16,58 17,18 18,26 19,70 19,42 17,38 15,62 15,62114,14 12,08 
11,86 14,98 17,04 19,56 19,84 17,66 17,54 16,28 15,24 14,66 13,40 

416661478181528461574721624531630841601961571'6153262150362144710135858 

13,02114,94116,51 117,96 119,52119,71 118,81 117,86116,64115,74114,90113,79 

Jede Zelle bedeutet die gesamte LiLnge des Konkonfadens. Jede Zahl 
bedeutet einen Abschnitt von rund 50-60 m (Mittel), links ist der Anfang 
des Fadens, rechts das Ende. 
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ZerreUSungsversuche der japanlschen Sorte. 

14,18 15,02 17,62 17,64 19,04 19,98 23,08 
14,36 14,56 17,86 18,18 19,42 21,02 22,14 
15,10 14,28 17,96 17,16 19,18 17,50 18,56 
10,54 14,58 16,06 16,72 19,96 24,26 23,58 
13,12 16,62 20,84 16,56 22,04 21,48 19,92 
12,96 15,18 16,56 18,16 20,08 22,36 21,64 
12,52 17,88 17,62 19,26 16,66 17,14 16,16 
16,36 19,04 18,32 13,45 9,96 12,40 15,78 
14,10 15,50 17,22 18,64 21,96 21,12 21,20 
9,26 12,20 16,28 19,80 25,24 20,84 21,42 

14,60 15,76 17,06 19,24 21,72 20,72 20,02 
11,62 14,72 16,82 18,00 20,20 21,70 19,90 
13,48 15,40 17,14 18,40 22,74 21,10 21,94 
13,12 14,32 16,58 17,02 15,84 15,12 12,01 
12,70 15,94 17,70 17,60 18,40 21,66 20,28 
14,58 16,30 17,66 19,30 22,04 19,50 20,62 
12,54 14,68 15,86 17,90 19,18 20,04 22,10 
11,82 15,18 16,70 17,90 19,80 21,56 19,90 
14,08 16,60 17,66 23,36 21,50 19,16 19,14 
13,66 13,66 15,28 16,66 17,44 18,82 19,24 
10,74 13,10 17,74 17,86 19,02 20,32 21,16 
14,64 15,22 16,68 17,62 19,98 19,96 17,96 
12,18 14,80 16,42 17,48 19,12 18,86 23,46 
14,32 16,24 17,96 18,90 21,14 22,82 20,60 
11,78 13,36 15,88 18,08 18,40 19,60 20,18 
14,72 15,78 15,70 16,30 18,32 18,66 22,82 
10,70 14,24 17,00 17,80 20,46 24,06 20,56 
12,14 14,86 16,68 17,88 19,68 20,26 21,68 
14,92 15,64 16,98 18,42 20,34 22,84 11,08 
11,82 1 14,24 16,34 117,34 16,20 120,88 23,42 
14,14 15,74 16,74 18,54 20,94 23,56 20,56 
12,32 16,48 17,84 18,62 21,30 22,46 19,64 

20,44117,72 17,40 117,52 
20,06 20,16 18,56 15,56 

14,2 5 
14, 60 

o 
2 
6 
4 
8 

20,10 17,20 19,14 15,88 13,3 
19,44 18,22 16,58 
19,20 18,74 17,52 
19,40 18,66 17,08 
18,82 18,72 19,26 
16,40 17,14 16,80 
18,32 18,30 16,66 
16,82 14,56 14,94 
18,22 17,02 15,70 
18,80 17,20 16,20 
18,86 17,44 16,40 

19,28 19,32 18,40 
18,70 16,54 16,48 
20,38 19,42 17,88 
18,32 17,50 19,84 
19,38 17,36 15,80 
21,94 22,00 18,50 
21,22 19,92 17,66 
17,56 14,78 15,50 
20,90 19,50 17,70 
18,52 16,86 16,24 
22,02 20,90 18,54 
20,26 18,38 116,72 
19,16 17,90 115,54 
19,72 18,04 17,36 
19,40 17,78 16,78 
21,02 18,94 117,40 
18,82 18,06 16,70 
18,36 16,58 15,30 

15,72 
17,04 
15,88 
20,96 
14,04 
17,00 
14,54 
15,50 
14,46 
17,04 

15,48 
14,62 
16,66 
14,44 
14,98 
17,34 
15,36 
14,20 
16,36 
15,32 
17,14 

12,6 
13,6 
14,7 
17,9 

13,6 6 

13,5 
13,6 ° o 
22,08 

13,75 
14,00 

15,03 

14,06 
14,96 
14,06 
15,46 

16,42 14,86 
14,52 10,14 
15,76 14,00 
15,64 15,30 
15,74 1 14,50 
15,64 13,98 
13,90 

41912148712154676157579162730 165176164170 159984156086153058148966134809 

13,09115,22117,09117 ,99119,60120,37120,05119,35118,09117,11115,79114,50 
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8,32 
10,80 
12,30 
14,60 
9,14 
9,40 
9,30 
9,44 

11,12 
12,20 
13,10 
11,30 
13,38 

12,90 
14,44 
9,86 

12,16 
12,42 
11,44 
14,28 
12,52 
13,72 
12,42 
11,74 
11,94 
12,44 
13,72 
11,16 
11,58 
12,60 
12,32 

Zerrei6nngsergebnisse der italienischen Sorte. 

14,52 16,76 19,04 21,34 23,50 
14,02 16,06 17,72 17,92 18,60 
15,72 17,04 18,00 19,20 21,42 
16,74 19,84 21,86 19,34 10,70 
13,34 15,76 17,44 18,40 19,52 
11,28 12,02 13,94 15,54 18,36 
12,32 13,48 16,84 17,88 19,64 
11,04 12,10 14,16 18,84 16,42 
16,40 17,74 21,64 21,82 20,78 
14,92 16,56 18,40 19,08 21,46 
15,62 16,80 19,04 20,22 22,02 
14,54 16,90 18,86 21,46 23,78 
16,30 17,54 17,86 19,14 21,74 

16,54 16,52 17,58 
14,74 16,68 17,90 19,96 21,44 
16,62 17,00 18,92 20,16 20,46 
12,90 15,78 18,08 20,76 20,94 
16,86 18,36 19,86 21,44 21,50 
16,00 15,46 19,28 20,02 21,72 
14,86 17,52 17,76 19,56 20,98 
16,28 16,86 19,20 20,10 22,10 
15,60 16,52 18,22 18,86 20,08 
16,40 18,00 116,78 14,16 14,30 
14,02 16,72 18,76 20,86 21,54 
15,36 17,54 18,48 20,66 19,04 
14,26 17,04 18,24 19,90 21,00 
15,16 16,50 17,28 18,98 19,86 
15,82 17,30 18,42 19,50 21,00 
15,16 17,46 19,50 22,92 21,68 
14,54 15,86 17,64 20,64 19,84 
15,92 18,06 19,64 20,50 23,78 
16,28 17,44 19,76 19,80 24,86 

20,82 19,74 18,42 18,10 13,78 113,75 
19,88 22,25 21,46 20,92 19,45 17,82 
23,70 22,28 19,92 18,22 16,881 15,43 
14,86 22,90 18,88 16,90 14,35 14,50 
21,68 21,88 19,98 18,42 15,92

1
14,13 

20,92 21,42 20,70 21,34 18,10
1
14,67 

20,58 22,2°1 23,64 22,06 19,66 17,92 
18,26 21,68 21,56 23,40 19,241 13,38 
20,00 19,72' 19,50 17,88 14,48 1 

23,06 23,18 20,14 19,38 18,10 116,30 
20,32 18,64 18,02 17,68 16,46

1
13,42 

25,44 23,40 18,50 16,72 16,44 14,20 
25,64 21,14 19,78 18,56 17,38 113,06 
18,38 19,42 20,38 16,35 
22,24 20,90 20,00 17,92 16,441 15,04 
23,64 19,40 18,98 18,02 16,80 113,97 
21,36 19,40 18,46 17,68 16,60 115,28 
21,72 20,24 18,96 17,82 15,92 14,55 
23,82 21,76 20,50 19,14 17,52 15,25 
22,96 21,00 19,54 16,88 16,42,12, 
19,30 17,86 17,56 17,26 

21,76118,76119,10 
15,28 

60 
8 13,2 

21,20 17,20 14,82 
17,32 18,50 19,44 20,44 21,60 20,2 o 
19,08 22,14 20,20 18,04 16,66 14,98 
23,70 20,10 18,72 16,94 14,76 
21,14 21,20 19,22 17,72 15,98 1 14,3 
22,06 21,28 23,44 18,32 14,55 

o 
23,74 21,06 19,84 18,42 18,12 16,52 
20,50 18,88 17,76 15,88 13,94 10,22 
23,58121,52120,26 18,24116,00 13,3 
21,30 19,84 16,56 17,16 14,22 
20,44 20,20 18,02 17,82 14,36116,37 

o 

36806146354151470 158506162548165164168264166689162710158873151261139926 

11,87114,95116,60 118,28119,551 20,36121,33120,84119,60118,40116,53114,79 
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Tafel IV zu S. 78 if. 
ReilHestigkeitskurve des chinesischen Fadens. 

(Zum Vergleich ist die Dehnungskurve gestrichelt eingezeichnet.) 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

/ 
/ 

Retilfestig
keitskurve 

--__ . Dehnungs
kurve 

1 Z 3 4 5 6 7 8 9 ~ nun ~ ~ 
aq Anfang 
~ 

Ende 

I!iI e: 
Fadenabschnitte (ca.. 50-60 m lang). 

Die Ordinate gibt die Grammanzahl an, die Abszisse gibt die 
Meteranzahl an (die Erklarung gilt auch fm die Kurven auf 

S. 94 u. 95). 
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Rei J3 fes t i gk ei ts ku rv e des j a p ani s ch eu Fad en s. 
(Zum Vergleich ist die Dehnungskurve gestrichelt eingetragen.) 

25' 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

iT 
16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

ReiBfestig
keitskurve 

----- Dehnungs
kurve 

~1~2~3~4~-5~6~7~8-L9-L1-0~11~12-L13-L1~4~1--5 

~~ Anfang Ende 
E ~ Fadenabschnitte (ca. 50-60 m lang). 
~p> 

~e: 
r>;'j:>.. 

~e: 
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Rei.6fes tigkei tskurv e des i talien is chen Fadens. 
(Zum Vergleich ist die Dehnungskurve gestrichelt eingetragen.) 

25 
24 
23 
22 

21 

20 

19 

18 

1'1 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

/', 
II 

/ 
I 

/ 
I 

/ 

_____ Rei6festig
keitskurve 

----- Dehnnngs
knrve 

10L-~~~~~ __ L-~~~~~~~~~_ 
123456., 8 9101112131415 

Ende 
Fadenabschnitte (ca. 50- 60 m lang). 
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Diese durcbscbnittlicbe Rei13festigkeit bat jedocb fiir die 
Beurteilung der Qualitat eines Seidenfadens nur insofern Be
deutung, wenn man gleichzeitig priift, wie weit die Ergebnisse 
der Rei13festigkeit eines Kokons von dies em Mittelwert abweicben. 
Um diese Abweichung festzustellen, wurde die Differenz der Ab
scbnittsergebnisse zu dem Mittelma13 errecbnet. Dabei ergaben 
sicb folgende Werte in g: 

chinesiscbe Sorte 
- 3,59 -1,67 - 0,10 + 1,35 + 2,91 + 3,10 + 2,20 + 1,25 

+0,03 --0,87 -1,71-2,82; 

j a pan i s c h e Sorte 
- 4,26 - 2,13 -0,26 + 0,64 + 2,25 + 3,02 + 2,70 + 2,00 

+0,74 -0,24 -1,56 -2,58; 

it ali eni s ch e Sorte 
- 5,88 -. 2,80 - 1,15 + 0,53 + 1,80 + 2,61 + 3,58 + 3,09 

+ 1,85 + 0,65 -1,22 - 2,96. 

Kurvenma13ig verarbeitet ergeben sich folgende Bilder S. 87, 
88, 89. Die entstehenden Flachen wurden mit dem Planimeter 
ausgewertet. Das Ergebnis war fiir die 

chinesiscbe Seide eine Abweicbung von 4000 qmm 
japanische "" " "3570,, 
italieniscbe" " " "4625,, 

Wenn sicb aus dies em ergibt, daB die italieniscbe Seide 
die gr013te Abweicbung zeigt, so ist daraus aHein ein SchluB fiir 
die Verwendbarkeit der betr. Seide fiir die Praxis nicbt zu zieben. 
In dem Kapitel fiber die Herstellung der Robseide (S. 54) ist 
bereits gesagt, daB es in der Hand der Spinnerin liegt, den aus 
mebreren Kokonfaden bestebenden Gregefaden durcb gescbickte 
Verteilung der verscbieden lange Zeit scbon laufenden Faden 
gleicbma.6ig zu gestalten. Unter der Voraussetzung, daB diese 
Arbeit sehr sauber ausgeffibrt wird, greift naturgemaB das um
seitig erwahnte "Mittel" entscheidend zur Beurteilungsmoglich
keit ein. J e hOher dies "Mittel" ist. um so hOber wird die 
Rei.6festigkeit des Gregefadens sein. 
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90 VI. Eigene Untersuchungen iiber einen etwaigen Unterschied nsw. 

4. Ergebnisse der Dehnung. 
Die Berechnung der Dehnung wurde analog der ReiBfestig

keitsberechnung ausgefiihrt, d. h. je fiinf Einzelmessungen wurden 
addiert, das Mittel bestimmt und als Abschnittsergebnis ein
getragen. Es ergaben sich folgeude Werte: 

chi n e s i 8 C h e Seide 
(27,17 32,16 34,21 36,13 32,82 31,20 27,92 27,10 25,38 24,18 

22,19 19,60)%; 

j a pan i 8 C h e Seide 
(18,69 32,35 35,68 37,96 37,72 35,49 33,58 32,19 30,26 28,55 

26,36 24,79)%; 

ita li e n i 8 C h e Seide 
(25,96 31,53 35,64 39,04 41,72 39,54 37,23 34,74 34,22 31,65 

27,03 23,50) %. 
KurvenmaBig aufgetragen ergeben 8i ch die Tafeln S. 83, 84, 85, 

94,95. 
Zunachst faUt auf, daB der Gipfelpunkt der Dehnung8kurven 

vor dem Gipfelpunkt der ReiBfestigkeitskurve liegt. Es steigt 
also bei dem Seidenfaden die ReiBfestigkeit weiter, wahrend die 
Dehnung schon eine absteigende Linie zeigt. Der Mittelwert 
der Dehnung war: 

fur die chinesische Seide 2~,34 0/0 
" "japanische " 31,30 0/ 0 

" " italienische " 33,48 ° I ° 
Auch bei diesen Ergebnissen gilt das auf Seite 86 Gesagte, 

daB, wenn hier die italienische Seide die hOchste Dehnungs
moglichkeit zeigt, das Resultat nur in Verbindung mit der Ab
weichung vom Mittel zu beurteilen ist. Die Abweichung er
gibt folgende Werte: 

chi n e sis c h e Seide 
-1,17 +3,82 +5,87 +7,79 +4,48 +2,86 -0,42 -1,24 

-2,96 -4,16 -6,15 -8,74%; 
j a pan i s c h e Seide 

-1,61 + 1,05 + 4,38 + 6,66 + 6,42 + 4,19 + 4,28 + 0,89 
-1,04 - 2,75 -4,94 -6,510f0; 

ita li e n i s c h e Seide 
-7,52 -1,95 + 2,16 + 5,56 + 8,24 + 6,06 + 3,75 + 1,~6 

+0,74 -1,83 -6,45 -9,980f0. 



4. Ergebnisse der Dehnung. 

Dehnungsergebnisse der ehinesisehen Sorte. 

9,40 13,80 11,30 12,40 12,60 13,40 11,10 10,50 9,90 7,60 
8,40 9,90 10,00 10,40 9,80 11,20 13,40 13,90 12,40 13,30 12,60 

10,30 13,30 16,20 16,70 13,10 12,30 12,50 11,10 8,60 8,70 8,60 
12,70 12,50 14,20 14,20 13,60 12,90 10,00 11,10 10,20 9,20 8,40 
12,20 13,20 12,20 13,30 13,10 14,80 13,00 12,80 11,20 9,70 10,60 
11,90 16,00 13,40 13,30 14,10 13,60 10,70 10,10 10,30 11,40 10,10 
12,30 15,20 15,20 11,90 12,90 14,60 10,60 9,00 10,20 10,20 7,30 
9,60 12,00 14,40 13,30 15,40 12,60 11,60 11,00 12,30 10,20 8,50 
9,30 13,60 15,90 15,90 13,80 11,60 11,60 10,80 12,80 11,20 9,00 

11,60 11,80 12,90 14,00 14,20 13,90 13,20 11,80 10,50 11,40 10,00 
10,30 13,20 15,60 14,30 14,10 15,00 12,10 11,30 11,20 9,20 9,80 

9,00 9,60 12,10 14,10 13,20 13,60 14,60 16,50 12,80 10,50 11,40 
12,90 11,00 11,80 15,40 13,00 11,10 11,40 10,40 10,10 11,40 8,00 
11,20 13,40 13,40 13,80 14,40 14,40 12,20 13,10 10,40 9,40 10,40 
9,20 11,00 13,20 16,30 13,40 13,10 11,90 11,30 11,20 9,60 9,20 
8,00 12,40 13,30 17,00 17,40 11,00 10,10 10,80 10,40 10,60 8,20 

12,90 13,10 14,20 14,60 13,40 11,10 8,40 8,80 8,20 8,30 7,90 
15,00 13,60 14,60 16,00 12,60 10,40 9,70 8,80 7,60 9,20 7,40 
9,90 14,80 16,20 16,60 11,70 9,50 9,60 9,00 9,80 8,90 7,80 

14,20 14,00 13,80 14,90 11,00 11,60 11,50 8,30 8,10 8,30 7,60 
12,90 14,80 15,10 14,40 9,40 10,90 10,40 8,40 7,90 10,40 8,40 
12,20 14,20 16,30 16,00 12,80 10,00 10,00 10,80 9,60 8,60 7,30 
8,70 11,40 11,40 15,40 12,50 12,40 12,50 12,20 11,80 11,80 9,50 
8,40 12,70 13,60 13,70 14,60 11,40 10,60 9,90 10,30 9,10 7,40 
9,90 14,70 14,60 18,30 11,80 11,00 10,00 10,00 11,20 8,60 6,20 

13,40 14,80 15,00 16,20 13,80 14,70 9,60 10,10 8,50 9,90 8,80 
7,70 13,60 13,10 13,00 14,30 14,50 12,10 13,10 10,40 12,10 11,10 
8,60 11,50 12,10 14,50 13,10 12,40 10,60 9,30 8,10 3,50 

10,80 10,20 14,40 13,20 14,20 14,20 9,10 8,00 9,20 7,70 8,30 
10,90 10,10 111,40 12,60 12,70 12,50 12,70 13,30 11,70 10,30 I 8,30 I 
10,40 14,20 14,40 12,70 12,10 15,20 11,00 11,30 9,70 10,90 11,00 
13,60 12,10 12,60 14,10 12,00 8,50 9,60 10,10 8,30 8,30 7,20 
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3478014,11 70 143790 146250 142010 I 39940 1357 40 1 34690132490130950126630120390 

27,17132,16134,21136,13132,82131,20 127,92127,10 125,38124,18122,19119,60 
°10 Dehnung 

Jede Zelle bedeutet die gesamte Lange des Konkonfadens. Jede Zahl 
bedeutet einen Abschnitt von rund 50-60 m (Mittel), links ist der Anfang 
des Fadens. rechts das Ende. 

de Greiff 7 



92 VI. Eigene Untersuchungen fiber einen etwaigen Unterschied usw. 

Dehnnngsergebnisse der japaniRchen Sorte. 

I 

12,30 13,80 16,60 13,30 13,30 12,40 15,30 113,90 12,80 13,80 11,90 11,20 
12,80 13,60 15,00 15,70 12,10 13,60 15,50 i 12,00 13,90 13,90 11,70 10,40 
13,80 11,60 12,50 14,30 15,20 13,00 12,80 16,40 13,90 11,80 8,90 8,10 
8,10 11,30 13,40 14,50 17,40 18,30 14,80 11,40 12,50 12,10 11,00 5,90 

12,90 15,80 19,80 19,00 15,40 11,90 12,00 10,60 11,40 11,90 11,10 7,80 
9,90 13,80 14,50 15,40 19,40 14,90 14,80 11,90 13,90 11,80 9,90 11,00 

11,10 12,00 11,20 12,20 10,40 9,90 11,30 13,10 16,10 15,40 15,70 12,10 
12,00 13,40 13,50 8,50 9,60 13,00 13,00 14,40 12,00 10,00 9,20 
15,30 16,00 16,10 16,40 16,50 16,40 14,50 11,80 10,10 9,60 11,20 9,20 
6,80 8,50 13,20 17,40 19,20 13,90 12,00 10,60 7,40 8,40 8,40 

15,30 13,40 13,80 19,00 16,90 11,50 11,10 12,40 9,70 11,10 10,60 9,80 
10,20 12,40 13,90 15,60 14,30 13,10 11,90 9,70 11,40 9,40 6,90 9,90 
11,40 12,40 12,10 16,90 16,00 15,50 14,30 12,00 11,80 10,60 14,10 12,30 
9,10 13,50 14,80 11,40 11,40 9,80 6,80 
9,10 14,20 14,60 14,90 14,10 17,30 13,90 12,60 12,20 11,00 10,10 10,00 

15,40 16,00 15,40 18,20 15,80 14,70 12,00 10,80 10,00 9,60 8,60 7,50 
8,00 10,60 13,90 15,00 16,00 13,40 14,60 12,60 11,50 10,70 9,00 6,90 

10,60 12,80 13,00 18,40 18,70 15,70 12,90 14,70 10,90 9,40 8,60 
12,90 14,20 15,20 18,10 16,50 19,50 13,50 14,00 13,00 10,50 10,90 
10,00 11,50 11,00 11,20 14,30 11,80 16,00 15,70 13,60 13,20 13,80 11,10 
6,20 10,50 13,60 14,60 15,80 13,60 15,50 15,40 13,10 13,00 9,80 

13,40 12,50 17,20 18,70 14,10 15,50 12,00 11,50 9,70 10,60 10,30 8,90 
11,60 12,40 12,60 13,20 15,20 12,40 14,60 14,00 13,90 14,10 12,20 10,60 
11,50 13,10 16,80 16,90 13,90 16,70 15,40 13,10 11,00 10,30 10,50 7,50 
10,80 10,80 12,20 13,80 13,30 13,20 14,60 14,10 14,30 13,90 10,20 11,10 
12,50 11,70 11,80 13,00 16,00 14,50 15"T3,30 10,80 11,30 10,30 11,30 
8,00 11,70 13,90 15,10 16,30 16,70 14,90 11,80113,00 10,80 8,30 4,00 

12,00 11,40 16,00 14,80 14,20 12,00 10,90 11,30112,50 12,70 11,90 10,70 
13,90 11,50 14,60 13,50 16,10 13,80 11,70 13,60 12,80 11,00 12.50 10,00 
11,10 115,50 113,20 114,90 14,10 14,80 15,80 114,20 112,80112,60111,80 9,60 
15,20 14,70 16,30 17,00 15,00 17,70 12,90 14,30 12,50 10,30 9,20 11,10 
14,40 17,50 15,00 15,00 17,30 13,80 12,70 12,00 10,70 9,20 8,30 

36730141410145670148590148280145430 142990 139920137520135400132690123800 

18,69132,35135,68137,96137,72135,49133,58132,19130,26128,55126,36124,79 

Ofo Dehnung 



4. Ergebnisse der Dehnung. 93 

Dehnungsergebnisse der italienischen Sorte. 

8,10 12,00 15,10 16,40 17,50 17,40 14,60 13,90 13,50 12,90 9,50 10,60 
9,50 10,50 10,80 15,20 14,40 13,70 17,40 15,60 14,10 13,90 11,80 12,50 
9,50 12,70 13,80 16,20 15,80 15,70 14,30 15,20 13,50 12,40 10,70 9,30 

10,90 12,50 14,80 15,40 16,10 7,90 10,90 14,80 13,00 12,10 10,70 8,80 
10,40 14,20 14,20 15,80 17,40 14,90 16,00 13,80 14,90 13,60 10,40 11,00 
7,20 9,10 7,50 11,70 12,40 14,60 14,00 16,40 13,60 14,20 11,80 9,00 
7,10 9,20 9,10 14,00 14,00 15,00 16,20 15,20 15,40 15,10 15,20 11,20 
5,10 7,30 7,70 10,20 9,70 14,60 12,60 15,00 13,70 15,50 15,30 7,10 
8,10 11,80 13,90 17,20 14,30 17,80 12,60 15,00 15,00 12,60 7,70 
9,80 12,90 14,90 16,40 15,30 15,70 15,40 12,80 11,60 13,80 11,60 11,80 

10,60 11,80 12,00 17,00 17,40 17,50 15,10 12,40 13,00 10,60 10,90 4,10 
13,10 14,40 17,00 19,70 21,20 16,40 17,70 16,80 14,20 12,50 8,60 8,90 
10,20 13,50 17,40 17,20 18,10 21,70 16,50 16,40 14,90 14,30 11,60 7,80 

11,90 11,80 16,30 15,20 14,60 16,30 12,20 
14,30 12,80 16,60 15,50 16,60 24,00 15,80 13,30 15,00 11,10 11,80 10,00 
10,50 13,10 17,50 16,00 17,70 14,90 16,90 12,40 9,50 10,40 11,00 11,00 
9,10 9,90 14,50 13,30 17,90 13,60 13,20 14,40 12,20 11,20 11,80 9,00 

11,30 16,80 14,20 15,10 15,70 16,70 13,90 13,60 14,30 14,80 9,90 7,50 
9,90 12,80 15,60 15,80 16,60 17,10 15,10 11,20 14,20 11,20 10,00 8,10 

12,80 11,90 14,40 16,90 16,00 17,00 15,10 14,40 12,00 9,40 11,40 5,60 
13,10 14,90 15,90 15,40 18,60 16,20 12,20 13,60 11,90 10,10 9,70 7,10 
11,00 13,30 13,30 17,80 15,10 15,50 15,50 13,00 13,20 14,80 11,40 14,90 
10,90 15,80 14,30 10,20 9,70 13,00 15,10 14,90 18,30 16,40 14,60 11,60 
10,00 12,50 14,60 14,90 18,10 13,50 13,90 14,40 13,80 11,60 10,30 9,50 
9,90 11,90 Ifl,70 16,00 22,20 16,10 16,60 14,20 13,00 11,30 10,10 

11,10 10,30 14,50 19,80 16,20 15,40 14,70 14,50 14,00 13,10 11,00 7,70 
11,30 15,20 13,60 16,20 18,30 16,40 17,00 13,70 13,00 14,60 8,10 
10,00 12,80 17,40 15,80 20,80 17,00 15,90 12,60 13,20 12,20 13,70 11,90 
12,90 14,80 16,80 17,40 19,20 15,00 12,60 12,50 13,40 9,60 6,60 7,50 
8,40 10,60 12,60 16,70 20,10 12,50 15,10 10,60 13,30 14,10 11,60 10,10 

17,00 17,20 16,20 17,10 22,80 16,60 13,20 10,20 15,50 10,20 7,40 
8,80 12,50 15,00 16,50 17,00 16,40 16,20 14,30 11,50 13,30 9,00 10,20 

32190139100 14u90 149970 158400 100610 147650 144470148800140510138520125380 

25,96131,53135,64139,04141,72139,54137,23134,74134,22131,65127,03123,50 

% Dehnung 
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94 VI. Eigene Untersuchungen liber einen etwaigen Unterschied usw. 

Dehnungskurve des chinesischen Fadens. 

3' 
36 
35 
311-
33 
32 
31 
30 
29 
28 
2' 
211 
25 
211-
23 
22 
21 
20 
19 
18 

1 2 3 '" 5 II T 8 9 W ff U U ~ ~ 

Ende 
Fadenabschnitte (ca. 60-60 m lang). 

Dehnungskurve des japanischen Fadens. 

40 
Sf 
38 
3" 
36 
35 
311-
33 
32 
31 
3G 
29 
28 
2' 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 

l' 

r 
I 
I , 

18L-J-~~L-~-L~ __ ~-L~ __ ~-L~ __ L-~ __ 
2 3 Ij. 5 II , 8 , 10 11 12 13 1110 15 

Ende 
Fadenabschnitte (ca. 60-60 m lang). 



4. Ergebnisse der Dehnnng. 95 

Kurvenmii.13ig aufgetragen entstehen die Tafeln S. 97,98,99. 
Planimetrisch ausgewertet ergibt sich fur die 

chinesische Seide eine Abweichung von 8705 qmm 
japanische "" " " 8990 " 
italienische" " " " 9110 " 

Diese Abweichung ist wie bei der Rei.l3festigkeitsabweichung 
nur vom wissenschaftlichen Standpunkte aus allein ma.l3gebend. 
Die Praxis mu.13 stets beriicksichtigen, da.13 der von ihr ver· 
wandte Gregefaden das Produkt mehrerer Kokonfaden ist, deren 
"Schwachen" und "Starken" weitgehend untereinander aus
zugleichen sind. 

D e h nun g sku r v e des it a Ii en i s c hen Fad ens. 

42 
41 
q.o 
39 
38 
37 
36 
35 
311-
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 

A 
/ "\ 

/ \ 
I '\ 

18~~~~~ __ ~~~-L~~~~~-k~ __ 

2 3 4 5 6 7 8 9" ~ ff tt ~ M ~ 

'C ~ Anfang Ende 
Cl go Fadenabschnitte (ca. 60-60 m lang). 
~= 1:11:1 

~~ 



96 VI. Eigene Untersuchungen fiber einen etwaigen Unterschied usw. 

Zusammenstellung der gesamten Kurven der 
R efBfes tigkei t und D eh n ung. 

23 
~ ~ 

112 
~ ~ 

40 
20 39 

38 
19 37 

36 
18 35 

3 .. 
17 33 

32 
16 31 

30 
15 29 

28 
1~ 27 

26 
13 25 

24 
12 23 

22 

11 ~~ 
10 19 
~~~~~ __ ~~~~~ __ ~~~~~~18 

1 2 3 4 5 6 ., 8 9 10 11 12 13 14 15 

p;j0l:l Anfang Ende "d ~ 
~ ~ Kokonfaden in 50-60 m Abschnitte geteilt. ~ g' 
~H ~= 
~~ == Jf ;::. Retilfestigkeitskurve des ital. Fad. ~0I:l 
p;' "" "" chines. " 'f 
~~ . 
,r ", Japan. " 

---.-- Dehnungskurve "ita!. " 
" chines. 
" japan. " 



4. Ergebnisse der Dehnung. 97 

Tafel VIII zu S. 95. 
A bweich ungskurve der D ehnungswerte vom Mittel-

werte der chinesischen Sorte. 
Die O-Linie ist die mittlere Dehnnng von 28,34 %. Die Ordinate gibt in 
Prozenten die Abweichnng vom mittleren Dehnnngswert in positiver oder 
negativer Richtnng an. Die Abszisse zeigt die Fadenlange in Metern. 

Planimetrisch ansgewertet ergeben sich 8705 qmm Abweichnng. 
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Tafel IX zu S. 95. 
Abweichungskurve der Dehnungswerte vom Mittel-

wert der japanischen Sorte. 
Die O-Linie ist die mittlere Dehnung von 31,30%. Die Ordinate gibt in 
Prozenten die Abweichung vom mittleren Dehnnngswert in positiver oder 
negativer Richtnng an. Die Abszisse zeigt die Fadenliinge in Metern. 

Planimetrisch ausgewertet ergeben sich 8990 qmm Abweichung. 
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Tafel X zu S. 95. 
Abweichungskurve der Dehn ungswerte vom Mittel-

werte der italienischen Sorte. 
Die O-Linie ist die mittlere Dehnnng von 33,48%. Die Ordinate gibt in 
Prozenten die Abweichung vom mittleren Dehnnngswert in positiver oder 
negativer Richtung an. Die Abszisse zeigt die Fadenli!.nge in Metern an. 

Planimetrisch ansgewertet ergeben sich 9110 qmm Abweichung. 
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6. Zusammenstellung der eigenen Untersuchungen. 
Als Ergebnis meiner Aufgabe glaube icb, folgenden ScbluB 

zieben zu diirfen. Es ist gelungen, einen Unterscbied zwiscben 
den drei von mir untersucbten Kokonrassen zu tinden. Wenn 
icb die Eigenscbaften einzeln bonitiere mit den Noten I-lIPS), 
so ergibt sicb folgendes BUd: 

Faden- Wind-/ Mitt,el d. Abwei- Mittel d. Abwei-
. ReJJ1- chungv. ohung v. Summe lange barkelt festigkeit Mittel Dehnung Mittel 

Chinesische Sorte III III III I III J XIV 
J apanische Sorte II II II II II III XIII 
Italienische Sorte I II I III I II X 

Hiernacb ware also der italieniscbe Kokon der beste. Wenn 
es aber einem Industriellen nicht auf aIle Eigenscbaften ankommt, 
dann kann er sicb den Kokon mit den fiir ibn giinstigsten Eigen
scbaften aussucben. Icb bemerke jedocb ausdriicklicb, da.B sicb 
meine Versucbe nur auf je eine Sorte des Landes erstreckten 
und bin mir klar, daB Versuche, die von anderer Seite in abnlicber 
Weise gemacht werden soIl ten, andere Resultate ergeben konnen. 

Trotzdem balte icb den von mir eingeschlagenen Weg bei 
weiterer Vervollkommnung fiir erfolgreicb, um im Laufe der 
Jabre tatsacblicb die "beste" Seide berauszufinden. Wenn diese 
gefundene Qualitat allgemein anerkannt ist, diirfte es nicbt scbwer 
fallen, die Rasse in sich zu festigen zu gro.Btmoglicbem Nutzen 
des Seidenraupenziicbters und der Seidenindustrie. 

13) I = sehr gut, II = gut, III = geniigend. 



VII. Die geschichtUche Entwicklnng der dentschen 
Seidenranpenznchten nnd AnsbUck fUr die Zncht

bestrebnngen in Dentschland. 
R e r man n R u d y (Freiburg) hat einen AbriJ3 der Geschichte 

der Seidenkultur geschrieben U). Ich entnehme dieser Scbrift 
die Hauptdaten, urn einen Uberblick fiber die Geschichte des 
deutschen Seidenbaues zu geben. Mau erkennt aus seinen Aus
fiihrungen, daJ3 die Bestebungen zur Einfiihrung der Seiden
raupenzucht eine lange Spanne bereits umfassen, jedoch jedes 
Mal an irgendwelchen Umstanden scheiterten. 

Wir wissen, daB im 16. Jahrhundert in Oberitalien die 
Seidenraupenzucbt bekannt war. 1598 wurde am Oberrhein, 
in Wfirzburg und Stuttgart mit "ErfoIg" Seidenbau betrieben. 
F ri e d ric h I. von W ii r t tern b erg lieB Iangs der Tauber im 
Jahre 1600 groBe Maulbeerkulturen anlegen, doch ffihrten diese 
zu keinem Erfolg. Ebensowenig gelang es Wall ens t e in sowie 
der brandenburgischen PI' i n z e s sin Eli s abe t h Erfolge zu 
erringen, da del' 30 jahrige Krieg alle Bestrebungen vereitelte. 
1669 begann man in Bayern gewaltige Anstrengungen zu machen, 
doch blieb del' ErfoIg aus, weil alles gesammelte Kapital mit 
dem Bau von Fabriken und der Anlage von Plantagen aus
gegeben war. Mit Beginn des 18. J ahrbunderts versuchte die 
Wfirttembergische Regierung erneut, jedoch erfolglos die Ein
fiihrung. Erzbis chof Karl Phil ipp von Wiirzburg 
machte 1753-1772 Anstrengungen zur Ausbreitung, doch die 
geschaftliche Ausbeutung verbitterte die Bauern und fiihrte 1798 
zum vollkommenen AufhOren alIer derartigen Bestrebungen. Urn 
die Mitte des 18. Jahrhunderts hat Friedrich del' GroBe 
sich fiir die Einfiihrung eingesetzt 2) jedoch ging der zweifellos 

1) Badische Blatter filr angewandte Entomologie Bd. 2, 1926, Heft 1 
(Marz). 

') Privilegien an Baron von der Leyen zwecks Schaffnng einer Art 
Seidenmonopol. 
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nicht geringe Erfolg zuriick, als zollpolitische Schwierigkeiten 
einsetzten. 1804 legte man um Mannheim herum neue Plantagen 
an und erzielte mit den dort geztichteten Seiden so gute Stoffe, 
daB diese auf der Rarlsruber Industrie-Ausstellung im Jahre 
1821 groJ3e Anerkennung fanden. Baden bemiihte sich ununter
brochen, die Seidenkultur wieder neu zu beleben. Der Staat 
subventionierte die Bestrebungen. 1836 grtindete man in Frei
burg eine Hauptmusterschule des Seidenbaues. In Oberbaden 
hat ein gewisser J 0 s e f Mayer bis 1850 mit Erfolg Seide 
produziert, verlor abel' dann aus wirtschaftlichen Momenten 
heraus die Runden, welche die Kokons abgekauft hatten. 1860 
gingen die ganzen Anlagen durch die von Frankreich einge
schleppte Seuche vollkommen zugrunde. Kleine Versuche wurden 
1870 gemacht (ohne Bedeutung). Ebensolche fanden bis nach 
dem Kriege in einzelnen Orten Deutschlands statt. 

Die Gegner des Seidenbaues fiihren vielfach als Beweis der 
"Unmoglichkeit der Einfiihrung" die Geschichte der deutschen 
Seidenbaubestrebungen an. Aus diesen ist bei objektiver Be
urteilung nichts fiir die Zukunft zu ersehen, denn die Griinde 
des Erliegens waren zu jedem Zeitabschnitt andere. Die Frage, 
ist der Seidenbau in Deutschland an sich jetzt moglich, ist vom 
biologischen und klimatischen Standpunkt aus bedingt zu bejahen. 
Ob der Seidenbau rentabel ist nnd somit volkswirtschaftlich 
gesund, ist eine absolut ungeklarte Frage 8). Die Rentabilitat 
ist sofort geklart, wenn wir Seide erzielen, welche die Qualitat 
des Auslandes tibertrifft. Bei Erzielung gleicher Qualitat ist 
die Rentabiliat noch nicht gegeben, da das Ausland mit billigeren 
Arbeitskraften arbeitet. DaB die Seidenraupe ein Tier der 
warmeren Zone ist, kann nicht bestritten werden, jedoch ist die 
moderne Tierzucht in der Lage, Rassen herauszukreuzen, die 
einer kalteren Temperatur mit groJ3eren Niederschlagen ange
paJ3t sind. 

Der Maulbeerbaum gedeiht in Deutschland gut j jedoch muJ3 
man fiir Deutschland die Einschrankung machen, daB ein so 
vollstandiges Entlauben wie im Siiden nicht moglich ist. Natur
gemaJ3 verteuert dies die Aufzucht wegen einer gToJ3eren zu 
amortisierenden Kapitalmenge, die in einer groBeren Anzahl 

3) Die D.L.G. arbeitet dnrch den Unteransschnll fUr den Seidenbau 
augenblicklich stark an den Fragen der Rentabilita.tsberechnnng zwecks 
EinfUhrnng dieses Produktionszweiges. 
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Bltume angelegt ist. Diese Einschrankung ist jedoch nicht so 
schwerwiegend. Beziiglich del' Frage: Baum odeI' Strauch ist 
es noch ganz ungeldart '), welches System fiir Deutschland das 
richtige ist. 

Schwerwiegende Bedenken gegen die Einfiihrung sind die 
wirtschaftlich kapitalistischen und sozialen Verhaltnisse, die 
m. E. fiir die Seidenraupenzucht ausschlaggebende Bedeutung 
haben. J e hOher die Kultur eines Landes ist, um so weniger 
ist del' Seidenbau moglich. Aus del' Tabelle auf S. 43 geht 
hervor, daB Lander mit hoher landwirtschaftlicher Intensitat 
und starker Industrie nicht Seidenbau treiben konnen: 

1. weil der Erwerb aus dem Seidenbau geringer ist als 
der aus landwirtschaftlichen Produkten, 

2. weil die landwirtschaftliche Ernte mit spateren Zuchten zu
sammenfallt und keine Arbeitskrafte zur Verfiigung stehen, 

3. weil die Industrie durch Bezahlung hOherer Lohne die 
landwirtschaftlichen Arbeiter an sich reiSt 6). 

Die Seidenraupenzucht ist keine Beschaftigung fiir den 
Fabrikarbeiter, der 8 Tagesstunden nicht zu Hause ist, sondern 
die eines Bauern, der sich seine Arbeitszeit selbst einteilen kann. 

Einmal beschneidet die Industrie direkt den Seidenbau, 
durch die Abwanderung der Bauern und Bauernkinder, das 
andere Mal beeintrachtigt sie die Seidenkultur indirekt durch 
Abwanderung der Spinnereimil.dchen in die Fabriken, so daS die 
Spinnerei wegen del' Lohndifferenzschwierigkeit schlieBen odeI' 
an anderer Stelle anfangen muS, wo noch tragbare Lohne 
sind. In der Gegend von Malnate sprach ich verschiedene 
Spinner, welche vor der Frage standen, ihren Betrieb zu schlieBen 
odeI' zu versuchen, an anderer Stelle neu aufzubauen. Zu letzterem 
Entschlu13 konnten sie sich im allgemeinen nul' schwer durch
ringen, weil sie sich mit Recht sagten, daB bei weiterer Industrie
ausdehnung sie in wenigen J ahren VOl' derselben Frage stehen 
wiirden. Zieht man einen Vergleich Deutschland-Italien, laSt sich 
unschwer erkennen, daB beziiglich Industrieausdehnung beide 
Lander ziemlich gleich stehen, beziiglich intensiver landwirt
schaftlicher Kultur Deutschland fiir den Seidenbau ungiinstiger 
zu veranschlagen ist. 

4,) V gl. Mus, Bemerkungen zur Einfilhrung der Seidenraupenzucht in 
Deutschland S. 9. 

5) Wir sehen den Riickgang des Seidenbaues in der Gegend von Como, 
wo sich die Industrie stark ausbreitet. 
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Zuletzt mochte ich noch die Frage der Wahrung beriihren, 
die m. E. eine grolle Rolle spielt. Zum Vergleich: Wie ist es 
moglich, dall im Bezirk Tessin, der beziiglich Klima und einer 
dnrch Tradition mit dem Seidenbau vertrauten Bevolkerung 
bei maulbeerwiichsigem Boden fiir den Seidenbau sehr giinstig 
dasteht, dennoch kaum Seidenzucht getrieben wird? Die Antwort 
lautet: Weil einst mit veranderter Wahrung andere Lohnsatze 
aufkamen, und die Schweiz jetzt mit dem angrenzenden Italien 
beziiglich Preiswiirdigkeit der Seidenprodukte nicht mehr kon
knrrieren kann. Das Beispiel ist typisch und sollte den Ver
fechtern der Einfiihrung der deutschen Seidenzucht den Weg zur 
objektiven Benrteilung weisen. 

Bevor man sich heute intensiv fiir die Einfiihrung einsetzt, 
mull eine genaue Priifung der Rentabilitat stattfinden. Auf ver
schiedenen Tagungen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
wurde der Entschlull gefaJ3t, dafiir zu sorgen, daJ3 die Propa
ganda zugunsten der Einfiihrung ganzlich eingestellt werden 
sollte. Es ware erwiinscht, wenn sich einzelne Leute als Pioniere 
in den Dienst der Sache stellen wiirden und das Risiko auf 
sich nahmen, ihr Geld gegebenenfalls zu verlieren. Leider ist 
seitens der D. L. G. dieser Beschlull nicht in die Tat umgesetzt 
worden, wenigstens nicht in dem Malle, wie man es erwarten 
konnte. Dadurch war fiir unsaubere Elemente die Moglichkeit 
gegeben, sich auf Kosten unwissender Leute durch Vertrieb 
von Maulbeerbaumen undBiichern mit iibertriebenen Rentabilitats
berechnungen zu bereich ern. 

Wenn aus meinen Zeilen herausgelesen werden solIte, dall 
ich Gegner der Seidenraupenzucht in Deutschland bin, so ist 
dazu zu bemerken, dall nnr strengste Objektivitat infolge per
sonlicher Erfahrungen im Ausland mich znr Ablehnung gebracht 
hat. Mit jedem Deutschen wiirde ich mich freuen, wenn meine 
Befiirchtungen nicht richtig waren und die Seidenraupenzucht 
in Deutschland florieren konnte. Durch den Import der Seide 
gehen viele Millionen deutschen Geldes ins Ausland und starken 
dieses. Anl3erdem konnte die Seidenraupenzucht manchem Arbeits
los en, den die wirtschaftliche Depression verdienstlos gemacht 
hat, wenigstens zeitweise Verdienst und Auskommen bieten. 
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