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A l t e s  u n d  N e u e s  z u  B e i z f r a g e n ,  s p e z i e l l  d e r  R t i b e n s a a t .  

Von M e n k o  P l a u t ,  Quedlinburg. 
(Mit 3 Abbildungen.) 

~)ber die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Faktoren, Diingung und Sortenqualit~it, ffir die 
Steigerung der Ertr~ige in den letzten Jahr- 
zehnten sind yon verschiedensten Seiten 
(K/~ttLE, WACKER U. a.) Erhebungen und Mit- 
teilungen gemacht worden. CIber die wachsende 
wirtschaftliche Erkenntnis yon der Wichtigkeit 
der biologischen Eigentfimlichkeit der Saat, der 
Saatenhygiene und Saatendesinfektion im wei- 
testen Sinne, der Wirkung der Korrelationen 
auf die Ernteertr~ige der Naehkommenschaft, 
auch klimatischer Einflfisse der Berichtsjahre 
sind genug Einzelmitteilungen in den Jahres- 
berichten der Samen-Kontrollstationen zu fin- 
den, die in mehr oder weniger gelesenen Wochen- 
schriftsartikeln und Kammerorganen verstreut 
werden, ohne in die wissenschaftliche Literatur 
iiberzugehen. Diese Jahresberichte werden oft 
auch ilur einem kleinen - -  meist beh6rdlichen 
- -  Interessentenkreis zug~ingig, wurden aus 
Ersparnisgrfinden nach dem Krieg oft in zu 
geringer Aufiage gedruckt und infolgedessen, 
obwohl oft wertvolle Einzeldaten und Beob- 
achtungen enthaltend, der allgemeinen Land- 
wirtschaft und den Zfichtern nicht zug/ingig, zu- 
mal sehr oft die Beobachter keine Gelegenheit 
haben - -  infolge beschr~inkter Reisefonds - - ,  
auf Fachkongressen die Mitteilung zur Sprache 
zu bringen. 

Es w~ire doeh zu fiberlegen, ob nicht diese 
Stationsmitteilungen der Samenstationen in 
einem gemeinschaftlichen Bericht, vielleicht als 
Mitteilung der GFP., zusammen redigiert wfir- 
den und nicht nur im internen Kreis der Ver- 
suchsstationen blieben und als provinzielle Ein- 
zeldarstellung bald vergessen sind. 

In diesen statistischen Zusammenstellungen, 
welche in diesen Samenjahresberichten sich 
finden, ist auch zu priifen, inwieweit das Material 
prozentual in der Art und Zahl der Einsendungen 
yon der Ernte Jahr  um Jahr  wechselt, also, ill- 
wieweit die Mengen, auf die sich dig Proben be- 
ziehen, prozentig einen grS/3eren oder kleineren 
Teil der Erntemengen beurteilen. Es ist selbst- 
verst~indlich, dab in schlechten Jahren die Zahl 
der Einsendungen des Vermehrersamens be- 
deutend in die H6he geht. l~in Vergleichs- 
material fiber die Qualit~ten des Jahres ist also 
ungetrfibter bei der Beurteilung des Gesamt- 
vermehrungsmaterials und der Vermehrungs- 
analysen der Z fi c h t e r zu finden. 

Es geht beispMsweise nicht an, dab die 
Durchsehnitte yon Keimf~higkeit und fremden 
Bestandteilen in den Jahresberichten berechnet 
werden, ohne dab scharf unterschieden wird, 
ob es sich handelt um Ware, die vonder  Dresch- 
maschine kommt, um vorgereinigte Ware oder um 
Ablieferungsware. Es ist selbstverst~ndlich, dab 
auch bei schlechten Qualit~iten der Anlie/erung 
der Durchschnitt der Ablieferung recht gut sein 
kann. Infolgedessen miissen diese drei Gruppen 
auseinandergehalten werden, was selten ge- 
schieht. DaB auch evtl. die Untersuchungs- 
methoden sich nach diesen drei Gruppen richten 
mfissen, haben wir an anderer Stelle ausgeffihrt 1. 
Es ist insbesondere unklar, ob vorgereinigte 
Partien nach der Methode der Rohware oder der 
Handelsware zu untersuchen sind. 

~)berhaupt w~ire es erforderlich, dab die 
Samenstationen mit den wissenschaftlich nicht 
weniger gut geleiteten Zuchtbetrieben intensiv 
zusammenarbeiten. Viel Differenzen wfirden 
dann nicht nur in der Saatenerkennung, sondern 
auch bei pathologischen Fragen vermieden, Ab- 
weichung in der Beurteilung, die sehr oft ein- 
fach darin ihren Ursprung hat, dal~ die Eigen- 
tfimlichkeit des Jahres (man denke an Hart-  
schaligkeit, mangelnde Keimreife, Besatz, Pilz- 
und Rosteinfliisse) beim Zfichter friiher erkannt 
werden miissen, als bei den Stationen, deren 
Hauptkampagne doch erst einige Monate naeh 
der Ernte beginnt und deren Leiter IlUr zum Teil 
durch Saatenanerkennung fiber den Feldstand 
des Jahres in genfigend agrargeographischer 
Breite orientiert sin& 

Dieses Zusammenarbeiten zu f6rdern und 
nicht sich gegenseitig subjektiv kritisch zu be- 
traehten, sollte sowohl mehr auf seiten des Zfich- 
ters als auf seiten der Stationen zur Richtschnur 
gemacht werden, und es ist begriiBenswert, 
wenn die wissenschaftliche Abteilung der GFP. 
sich auf diesen Standpunkt  stellt. 

Der Praktiker in Zfichterkreisen und der prak- 
tische Landwirt sollten sich auch dann vor 
Augen halten, was sie friiheren theoretischen 
Ausffihrungen der wissenschaftlichen Anstalten 
in ihrer Praxis verdanken, wenn ein momentaner 
Rat  einmal der Praxis nicht entspricht, und 

1 PLAUT, Zeitschrift des Vereins der d. Zucker- 
industrie. I929, Aprilheft. Erfahrungei1 mit den 
Methoden der Riibensaatuntersuchung und Kriti- 
sches zum Rtibenfeldversuch. 
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mithelfen und iiberlegen, die wissenschaftlichen 
Stellen durch praktische Erfahrungen zu korri- 
gieren. Man denke daran; dab der Zusammen- 
hang der Beizmittel und der Auswinterung zu- 
n~tchst gefunden wurde bei Versuchen, denen 
theoretische Desinfektionsversuche von Samen 
vorausgingen. H~itte HILTNER nicht im Zu- 
sammenhang mit  Bodenbakterienfragen Samen 
mit  Sublimat, Alkohol und anderen Mitteln des- 
infiziert, so wfire der ganze Kreis der Beob- 
achtungen, die sich an die Beizfrage anschlossen, 
damals noch nicht gefunden worden. Heute 
ist die Beiz- und Beizmittelfrage durch die 
neueren Untersuchungen so kompliziert ge- 
worden, dab der Praktiker sich darauf be- 
schr~inkt, das Flugblatt  der amtlichen Stelle in 
die Hand  zu nehmen und danach zu arbeiten. 
Es hat  aber etwas Mil31iches, bei biologischen 
Objekten nach Rezepten zu verfahren, und ein 
Anbrennen und VersalzeI1 kommt  ja dann nicht 
nur in der K/iche vor. 

Es ist hier nicht der Ort, das amtliche Beiz- 
flugblatt vom Ziichterstandpunkt aus durch- 
zudiskutieren, doch sei betont,  dab der Stand- 
punkt,  die Rentabilit~it der Beizung amtlich 
nicht zu berficksichtigen, sicher nicht richtig 
ist. Danach w~ire ja die M6glichkeit gegeben, 
dab amtlich Platin- oder Goldchlorid als Beiz- 
mittel  empfoh!en wfirde! Es sei welter darauf 
hingewiesen, dab die Warmbeizung, die bei einer 
gr6Beren Reihe yon Ziichtern s ich  im Grol3- 
betrieb durchaus bew~ihrt hat, hie eine Empfeh- 
lung bekommt,  weil kein Fabrikant  Interesse 
daran hat, dab die diinnen Konzentrationen 
seinen Absatz schm/ilern. Die Betriebe, die die 
Warmbeizung ausprobiert haben, haben es 
natfirlich nicht n6tig, erst das umst~indliche 
zweijfihrige Verfahren der Reichs-Beizprfifung 
in Anspruch zu nehmen. DaB das Verfahren 
durchaus Stich Nilt, geht aus der Tabelle I her- 

Tabelle I. 
N e u e W a r m v e r s u c h e  m i t  s t r e i f e n -  

k r a n k e r  S o m m e r g e r s t e .  

] 3 e h a n d l u n g  

Ullbehandelt . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

G e r m i s a n  . . . . . . . . . . . . .  o , o i  
, ,  . . . . . . . . . . . . .  0 , 0 2 5  

j~ . . . . . . . . . . . . .  O j O ~  

U s p u l u n  U n i v e r s a l  . . . . .  o , o i  
,, ,, . . . . .  0 ,025 
,J ~ . . . . .  O , O  5 

. . . .  �9 . . . .  0,075 

74 
3 ~ 18 75 
3 ~ 40--42 35 
3 ~ 40--42 6,5 
3 ~ 4o--42 3,5 
3 ~ 4o--42 1,5 
3 ~ 40--42 7 
3 ~ 4o~42 o 
3 ~ 40--42 o 
3 ~ 40--42 o 

vor; streifenkranke Sommergerste eignet sich 
fiir Beizversuche besonders gut. 

Auch die Zahl der Beizmethoden ist in den 
letzten Jahren aul3erordentlich vergr6Bert wor- 
den. Man denke daran, dab das friiher allgemein 
iibliche Benetzungsverfahren abgel6st wurde 
durch das ideale Tauchbeizverfahren, dab dieses 
im grogen Umfang dann wieder ersetzt wurde 
durch das Trockenbeizverfahren (ohne dab man 
wissenschaftlich restlos dadurch begltickt ge- 
wesen wfire). Bei der Trockenbeizung verzichtete 
man auf das Abschwemmen der Butten, auf die 
gleichm~il3ige Benetzung und nahm wegen der 
Bequemlichkeit des Vorganges die Unannehm- 
lichkeiten der m6glichen Gesundheitssch~tdigun- 
gen und der Reizung der Geruchsnerven und den 
h6heren Preis in Kauf. Eine lJbersicht fiber die 
Wirkung der Trockenbeizen gibt Tabetle 2: 

T a b e l l e  2. 

T r o c k e n b e i z v e r s u c h e  1 9 2 8  H a m e r s l e b e n .  

Behandlung 

Unbehandelt . . . . . . .  
Wasser 180 . . . . . . . . .  

4o__420 . . . . .  
Hochst 779 . . . .  0,3 % 

0,2 % 
H 6 c h s t  S c h  780 0, 3 %  

0,2 % 
Tillantin, trocken o,3 % 

0 , 2  % 

Hafertillantin . . .  0,4% 
0,2 % 

C a f f a r o  . . . . . . . . .  0, 3 % 
P o r z o l  . . . . . . . . .  0, 3 % 
Abavit B I286 .. 0, 7 % 

0,6% 
0,5 % 

G e r s t e  

K o n z .  winter I Sommer 
Streifenkranke 

Ahre~ 

132 74 
94 75 
46,5 35 

2,5 
29 o 

2 O 
20 8, 5 

3,5 1,5 
6,5 3,5 

32 60 

13 3 

3,5 

W e i -  
zen Hafer 

Winter 
Stein- FIug- 
brand brand 

7 5  2 1  

6 8  I 5 

7 6 6 
4 i x  

I O  

3 6 
4 - -  

- -  I 6  
- -  I 5 

- -  3 

- -  7 

22 16 
- -  28 

Fiir die anzuerkennenden FRtchen sind die 
Trockenbeizen wohl wenig benutzt  worden, da 
das Risiko zu groB war. Ffir die Beizung der 
Eliten wurden sie in den letzten Jahren h~u- 
tiger herangezogen, da es sehr bequem ist, 
in die Mustertfiten etwas Trockenbeizpulve r 
(fiir Roggen Uspulun R, ftir Weizen Tutan,  
Tillantin oder Abavit  B und ffir Hafer  Hafer- 
tillantin ) einzustreuen. 

WEsTERMEYER-Friedrichswerth (Mitteilungen 
M~irz 1928 ) finder wieder den starken Einflug 
der Beregnung bei Trockenbeizbehandlung. 

Die Kurzbeizung hat sich insbesondere in Be- 
nutzung von Grol3beizapparaten sehr bew~hrt. 
Grol3e Quanten k6nnen mit  den verh~iltnism~iBig 
billigen Apparaten (2--3oo M.) pro Tag ge- 
schafft werden. Unsere Versuche des  JaMes 
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Beregnet 

Sofort nach dem Auslegen 
3 Stunden sp~iter . . . . . . .  

I 2  ~ ,  

N a ~  T r o c k e n b e i z e  

o 

5,9 J 4, 6 4,9 i i , 2  
3,3 1 ,  5 1 ,  5 1 , 9  

o 1,6 0,9 1, 3 

1927/28 ffir Wintergerste, Winterweizen, Som- 
mergerste und einige leider viel zu wenige Ver- 
suche bei Hafer  sind in der Tabelle 3 wieder- 
gegeben. 

Es ist bekannt,  dab die Sublimatbeize yon 
HILTNER in ihrer Bedeutung zuerst beim Roggen 
erkannt  wurde, dab es sich aber herausstellte, 
dab die Auswinterung nicht nur beim Roggei1, 
sondern auch beim Weizen, mindestens in einer 
grol3en Anzahl von F/illen, erheblich einge- 
schrfinkt werden kann. Bilder yon Versuchs- 
parzellen, ungebeizt und gebeizt, waren bei 
verschiedenen Wintergersten und auch bei 
Weizensorten 1927/28 absolut fiberzeugend. Es 
ist zu frtih, schon fiber die Auswinterung 1928/29 
ein Urteil auszusprechen, doch sind die Einflfisse 
der Beizung bzw. Nichtbeizung bei verschie- 
denen Herbstaussaatzeiten ebenso yon erheb- 
lichem Interesse wie die Beizmethode und die 
Erwfigung, ob Beizfehler bei Auswinterung viel- 

Tabelle3. K u r z b e i z v e r s u c h e  
m i t  W i n t e r g e r s t e ,  S o m m e r g e r s t e  und 

Hafe r .  

t3ehandlung 

Unbehan- 
delt 

Wasser . . .  
, ,  - . . 

j ,  �9 . . 

Germisan 
J~  

NG 85 .. 
, ,  �9 . 

, ~  �9 . 

~ ,  ~ . 

, ~  �9 . 

H6chst 77 c. 
k z  I I I  ..  

~ ,  �9 . 

t ,  �9 �9 

N 

;o 18 o 
;o 4.0--42 
3 J 18~ 

3 18~ 
3 18~ 
3 18~ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

gr: liter ] Gerste 
Fltissig- 
keit pro Win- Som- 
Zentner ter mer 

132 74 

94 75 
46,5 35 
6 3 60 

22,5:1, 5 o ~,5 
3~ 3 
4 ~ ,5 I 

3o:1, 5 11,5 15 
4 ~ 7 7,5 
45:1,5 8,5 16,5 
60:2 I I  5 
6o:1,5 1,5 0,5 
80 : 2 1, 5 0, 5 

1,5% -- 3 

3~ 33,5 16 
40:2  29 73,5 
45:1,5 12,5 
60:2  4,5 o 
80:26~ o7'5 5,5 

Haler 

21 

15 
6 

2,5%5 
3% i 
4 % 2 

leicht vorliegen k6nnen. Von diesen ist das 
Folgende zu sagen: 

I. Die Konzentration ist zu schwach, da mit  
derselben und nicht der doppelten L6sung er- 
g~inzt worden ist. 

2. Die Beizmittel waren zu alt, standen often, 
zu warm, oder es waren bei Einzelposten die Her- 
stellungsmethoden im FabrikationsprozeB ge- 
~indert und sind infolgedessen noch unergriindete 
Einwirkungen auf dem Felde festzustellen. 

3. Es wurden verschiedene Beizmittel ge- 
mischt, die nichts miteinander zu tun haben und 
die sich noch aus Restbest~inden beim Landwirt  
fanden; auch Verwechselungen von Uspulun und 
Uspulun U und Hafertil lantin mit  gew6hnlichem 
Tillantin mfissen in Erwfigung gezogen werden. 

4. Es wurde die Keimf~ihigkeit des unbehan- 
delten Saatgutes nicht einwandfrei gepriift und 
Keimf~ihigkeitsmangel auf die Beizung ge- 
schoben. 

5. Es ist Riickgang der Keimfiihigkeit bei 
schlechter Aufbewahrung oder schlechter Trock- 
nung eingetreten. Es ist mit  nicht restlos aus- 
probierten Beizverfahren gearbeitet worden oder 
bei der Kurzbeize zu schwache Konzentration 
angewandt. 

6. Der Nachweis, dab gebeizt ist, kann nicht 
erbracht  werden, sehr oft ist in der Eile ein 
Posten vergessen zu beizen, oder zu dem Schlag 
hat  die vorgesehene Saat  infolge nicht genau 
arbeitender Drillmaschine nicht gelangt. 

7. Auch ffihrt unzureichende Kalidfingung zu 
st~irkerer Auswinterung. 

Erg~nzung der L&ung. 
DaB es notwendig ist, die Stamml6sung bei 

Wiederbenutzung entsprechend um 75--1oo% 
zu erh6hen, geht aus folgenden Zahlen hervor: 

Es enth~ilt 
0,25% Germisan o,39g Hg gr je Liter 
o ,I5% ,, o,I94 g . . . . . .  

nach ZuschuB voI1 12 Volumenprozenten der 
angewandten Kubikmetermenge.  

Es zeigt sich bei allen L6sungen ein starkes 
Sinken des Hg-Gehal tes ,  der bei der an- 
gewandten Volumenmenge zwar einigermaBen 
konstant  wird, abet  in manchen F~illen nicht die 
Ausgangskonzentration erreicht; es ist infolge- 
dessen notwendig, die Erg~inzungsl6sung zu 
verst~irken, und zwar scheinbar bei schwachen 
Konzentrationen mit  mehr als IOO % der Stamm- 
16sung, bei Normalkonzentrationen urn lOO%. 
Es ist ja hierbei auch in Rechnung zu stellen, 
dab das Oberfl~ichenvolumen yon je Zentner 
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T a b e l l e  4. 

Ausgangs- 
16sung 

I 2 1 0  

2 2 I  0 

3 2 l~ 
4 21~ 
5 21~ 
6 210 
7 21~ 
8 21 o 
9 21~ 

IO 21 o 
I I  2 1  o 

12 21 o 

0,4 % 
Germisan 

0,39 Hg 
0,29 
o,26 
0,20 
O;18 
0,23 
O,21 
o,21 
0,23 
0,25 
0;24 
0,24 

o; , = 

280 
280 
28 o 
28 o 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
28 o 
28 o 

0,3% 0,2% 
Germisan Agfa 

o, I94 Hg o,212 t-Ig 
o,172 o, I9 

- -  O ,  s 

O, lO6 o,118 

o, I56 o,II8 

o, IiO o,I 

Getreide aus einer s tarken L6sung ebensoviel 
H g  bzw. Arsen en tn immt  wie aus einer schwa- 
chen. Der UberschuB ffir die Nachkonzentra t io-  
nen bleibt bei schwachen L6sungen geringer und  
die Erg/inzungen mfissen h6her sein. Infolge- 
dessen gelten die gewohnten Konzentra t ionen 
nur  ffir die Stamml6sung,  w~ihrend die Nach-  
konzentra t ionen noch planm~gig festzulegen 
w/iren und nicht  schematisch anzuwenden sind. 

Die Quecksilberbeizung gegen die Auswinte- 
rung des Roggens hat  sich als nicht  weniger 
wirkungsvoll  bei de m  Auflauf anderer, aueh 
Sommersaaten  gezeigt  Neue Beobachtungen 
deuten unter  alien Umst~inden darauf  hin, dab 
die Sommersaaten auch Gemiises~imereien im 
Auflauf beeinfluBt werden durch Beizung, wenn 
sie schlecht geerntet,  bei ungiinstigem Wet te r  

eingefahren oder unzweckm~iBig gelagert wurden 
(siehe NICOI~AISEN, Landw. Wochenschr.  1929). 

Wir  haben, um die volkswirtschaftl iche Be- 
deutung de r  Auswinterung zu erkennen, im fol- 
genden auf Grund der frfiher gegebenen Unter-  
lagen die Auswinterungsfaktoren in Hektar -  
fl~ichen aus 7 Jahren erneut zusammengestel i t ;  
in ihrer Abh~ingigkeit von mitt lerer Winter-  
temperatur ,  Feuchtigkei t  u s w .  sind Zusammen-  
steliungen geplant,  ich bit te allenfallsige Beob- 
achtungen mir  gfitigst mitteilen zu wolien. Die 
Besitzverteilungsverh~ltnisse sind anzugeben, um 
Zusammenh~inge zwischen GroB- und Klein- 
besitz zu erkennen. 

Es ist absolut unklar, ob die Wirkung  ver-  
schiedener Beizverfahren, verschiedener Beiz- 
mit tel  und verschiedener Beizkonzentrat ionen 
bM Auswinterung und  Keimlingsinfektion glelch- 
sinnig verl~iuft. DaB die Desinfektion und die 
Mycologie des Saatgutes noch eingehender Be- 
arbei tung bedarf, geht aus den sich mehrenden 
Beobachtungen fiber gute Wirkung  bei Erbsen,  
GemfisesSmereien und Rfibensaaten he rvo r .  
Bei diesen sind aber auch die jeweiligen Acidi- 
t~itsverh~iltnisse und Mikroflora des Bodens mi t  
ffir die Wer tung  best immend.  

Es sind Erntezeiten, Ausreife, Ar t  des Ein- 
fahrens, Wit terung,  Rasseneigenttimlichkeiten 
i n  ihrer Korrelat ion zur Beizwirkung noch zu 
untersuchen. 

Aufmerksam muB v e r f o l g t  werden, ob d i e  
Theorien yon  STOCK fiber die Quecksilber- 
mengen in dem geernteten Korn s t immen und  
Bedenken yon  hygienischer Seite berechtigt  
sin& 

A u s w i n t e r u n g s f a k t o r  i m  D u r c h s c h n i t t  v o n  7 J a h r e n .  

Tabelle5. a) I n  d e n  L ~ n d e r n :  

Deutschland . . . . . . . . .  
PreuBen . . . . . . . . . . . .  
Wiirttemberg . . . .  . . .  
Baden . . . . . . . . . . . . .  
Bayern . : . . . . . . . . . . .  
Thtiringen . . . . . . . . . .  
Hessen . . . . . . . . . . . . .  
Mecklenburg-Sehwerin 
Braunschweig . . . . . . .  
Oldenburg . . . . . . . . . .  
Lippe-Detm01d . . . . . .  
Schaumburg-Lippe . . .  

Roggen 

ha % 

557 2,17 

789 3,0 
827 2,25 
903 3 , 4  
953 2,92 
998 3,95 

Weizen 

ha % 

4o57~ - -  
- -  2 , 9 :  

357- 2,5 
lO53 2,6q 
4814 2,0 
2535 5,9 
1571 7,6 

Anteil des Besitzes an landwirtschaftlich 
,earbeiteter F1Ache (1925) 

2 ha 

027430 
877824 
16269 o 
157931 
237510 
106941 

99882 

20 ha  

18506o8 
975773 
139706 

94512 
393146 

56018 
52593 

IOO ha 

199825 
129975 

5866 
1663 

3267 ~ 
3995 
112o 

tiber 
lOO ha 

18671 
14791 

115 
92 

55 ~ 
337 

85 

Sa. der 
Betriebe 

5o96534 
2998363 

3o8377 
254198 
663876 
167291 
15368o 

785 1,58 654 2,3 664751 17295 5554! I 276 90600 
036 4,2 513 3,80 56676 ] 11597 1846 18o 70299 
668 1,3 122 2,9 36383 ] 27579 4442 76 ! 6848~ 
589 5,06 12o 2,3 22821 4397 744 33 27995 

78 1,9 44 3,3 7682 1771 124 9583 
Ffir Baden hat  0konomierat  Vielhauer meine Angaben eingehend durchgeprgft, er kommt auf 10281 Ztr. 
bei einem Geldwert yon 120555 Mark ohne Umpflfigekosten, neue Saatenbestellullg und Reduktion 

der Ernte dutch sp~te Bestellung. 
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Tabelle6. b) I n  P r e u l 3 e n :  

Roggen 

Hannover  . . . . . . . . . .  
Brandenburg . . . . . . . .  
Pommern . . . . . . . . . . .  
Posen-WestpreuBen ..  
Niederschlesien . . . . . .  
Oberschlesien . . . . . . .  
Provinz Sachsen . . . .  
Schleswig-Holstein. . .  
Wesffalen . . . . . . . . . . .  
Hessen-Nassau . . . . . .  i 
Rheinprovinz . . . . . . .  
Hohenzollern . . . . . . .  
OstpreuBen . . . . . . . . .  

ha 

4647 
4658 

10848 
1362 

9826 

2098 
841 

3292 
2836 
3779 

15 
25966 

% 

1 ,25  
0,84 
2,74 
1 ,25  

1,63 

0,69 
0,85 
1,6 
2,I 
1,97 
1,83 
7,46 

Weizen 

ha �84 % 

2,37 
3,66 
1,41 
0,73 
4,76 
4.55 
1,8 
5,08 
3,39 
3,I7 
3,03 
1,63 
3,9 

Anteil der Besitzgr6Be v o n d e r  landwirt- 
schaftl, genutzten Flgche 

fiber Sa. der 
2 ha 20 ha ioo ha ioo ha Betriebe 

23719 ~ 
17o 615 
lO9 357 
20 816 

125 813 
62805 

266862 
77152 

219 297 
148 623 
227536 

4 052 
129 725 

139121 
91497 
62897 
14 454 

IOO 695 
5 ~ 188 
84389 
35017 
86574 
89 352 

1:31483 
79o6 

80 815 

18 683 
1573o 
lO941 
3 81o 

io o79 
2 627 

13 422 
15 394 
9787 
3 191 
6 525 

202 
19449 

589 
2o25 
2 644 

480 
2208 

559 
1539 

632 
196 
204 
258 

4 
3 44 ~ 

1764 
1581 

6Ol 
22 

6050 

2957 
1353 
1851 
1738 
2650 

51 
2637 

395583 
279 867 
185 839 
3956o 

238 795 
116179 
366212 
128195 
315 854 
241 37 ~ 
3958o2 

12 164 
233 429 

STOCK und  ZIMMERMAXN (Z. f. angew. Chem. 
Dezember  1928 ) fanden Quecksilber 

in  Germisan . . . . . . .  I 6 , I %  Hg 
,, Uspulun-NaBbeize . 16,8% Hg 
,, Abav i t  B . . . . . .  6,7% Hg 
,, T i l l an t in  R . . . . .  3,4% Hg 

In ungebeiztem Getreide 
war . . . . . . . . . . . . . . .  o Hg 

Gebeizte Gerste in 15o g 2o mg Hg pro Korn IO Y 
15o g 19,5 

Gebeizter Haler in 15o g 2o mg Hg pro Korn 7 Y 
20 

Geerntetes Getreide . . .  o,o2 y Hg 
(Gerste) . . . . . . . . .  0,o2 . . . .  
(Haler) . . . . . . . . . .  0,04 . . . .  

o , o 5  . . . .  
Gerstenmehl . . . . . . . . .  o,oi . . . .  
Hafermehl . . . . . . . . . . .  0,05 . . . .  
B r o t  . . . . . . . . . . . . . . . .  o , o I  ,, ,, 

S T O C K  u n d  Z I M M E R M A N N  sagen:  ,,Die yon  
uns  gefundenen Quecksi lbermengen sind so 
klein, dab sie zu gesundhei t l ichen St6rungen 
k a u m  Anlal3 geben."  

KOHL (Gebeiztes Saatgetreide im Mahlgut.  
Mitteil. a. d. Inst .  f. Mfillerei) mach t  eingehende 
Unte r suchungen  fiber Mahlgut,  das mi t  Uspu lun  
Universa l  u n d  Ti l lan t in  gebeizt war. Es wurde 
sicher gestellt, dab in  schalenreichen Mehlen 
u n d  Geb~icken bei einem Gehalt  von  lO% ge- 
beiztem Getreide ein auffal lend starker  un-  
angenehmer  Geruch auftr i t t .  Weder  das Mehl 
als solches, noch das aus ihm erbackene Brot  
ist zur menschl ichen Nahrung  geeignet. Trocken- 
gebeiztes Getreide bef6rdert  die u n a n g e n e h m e n  
Wirkungen.  

E i n  Be i z v e r s uch  m i t  H i n t e r k o r n .  

Ein  Versuch mi t  Hin te rkorn  yon  Weizen 
wurde  deshalb un te rnommen ,  da es t rotz  Bei- 

zung in verschiedenen kleineren, n icht  provin-  
ziaMichsischen Wir tschaf ten  nach Angabe  n icht  
gelingen sollte, die Wir tschaf ten  s te inbrandfre i  
zu erhalten. Es war zu untersuchen,  ob der Ge- 
braueh  yon  sehr schlechtem Saatgut  die Be- 
k/ impfung umm6glich macht .  

Unbehandel t  ergab . . . . . . .  7 ~ Steinbrand~hren 
(ktinstlich infiziert) 

~Nasser . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 ,, 
N a B b e i z e n  

Germisan 0,25 % . . . . . . . . . .  2 ,, 
Uspulun Univ. 0,25 % . . . . .  I ,, 

o, i25 % . . . .  o 
Ostan 0,25 % . . . . . . . . . . . . .  6 ,, 

T r o c k e n b e i z e I 1  
Tillanfin, tr. 0,3% . . . . . . . .  5 ,, 
Abavit  B lO97 0,3 % . . . . . .  o ,, 

RCibensaatbeize. 

Da die Arbei t  zur Rfibenaussaat  erscheint  1, 
sollen fiber dell gegenw~irtigen S t a n d p u n k t  der 
Rfibenbeize noch neuere Versuche mitgete i l t  
werden, wenn auch das Bild immer  noch n ich t  
v611ig klar  die Zusammenhfinge erscheinen t/iBt. 

Die vor  einer Reihe von  Jah ren  aufgekom- 
mene Schwefels~urebeize ha t  nirgendwo FuB 
gefaBt, d0ch ha t  sie dell AnlaB gegeben, immer  
wieder auch mi t  Rfibensaat  Beiz- und  S t imu-  
lat ionsversuche auszuffihren. W e n n  m a n  die 
gesamte Rf ibensaat l i te ra tur  durchsieht ,  die 
Resul ta te  des Referenten  und  der tschechischen 
Versuche, so k o m m t  m a n  zu dem Ergebnis ,  
dab Ernteer t ragss te igerungen bis heute weder 
im In-  noch im Auslande  sicher nachgewiesen 
sind, dab es aber als sicher angesehen werden 
muB, dab die Keimzahlen  im Topf u n d  Feld 
eine wesentliche Steigerung erfahren k6nnen,  

1 Die Arbeit sollte im April erscheinen, konnten 
aber erst jetzt  gebracht werden. 
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dab der Auflauf unter Umst~tnden gerettet wird 
und Wurzelbrandsch/iden dann inhibiert, wenn 
Bodeneinfliisse vorhanden sind. Es ist schade, 
dab bei den sch6nen Versuchen yon GXUMANN, 
die wir im folgenden ausfiihrlicher besprechen 
wollen, derse lbe  Versuch nicht auch gebeizt 
angestel k wurde. 

Zusammenhang zwischen Pythium Wurzelbrand 
und pH-Zahl nach CrAUMANN (1928): 

Feld gesund krank 
I 7,27 • 0,03 6,77 i o , i i  

I I  7,22 2~ O,I 6,83 -4- O,13 
I I I  7,5 • 0,03 6,75 • 0,09 
IV 7,15 :Jz o,16 

Mitteh 7,28 6,78 

Es ergibt sich hieraus, dab in kranken Feldern 
d ie  pH-Zahl durchweg niedriger war. 

Wurzelbrand und CaCQ-Gehal t  des Bodens: 

Feld gesund krank 
I 0,28 % 4- 0,08 o, i2 % q- 0,05 

I I  0,26% s o, i i %  2[20,06 
I I I  2,i 3 % ~= o,74 0,08 % -4- 0,03 
IV I ,I  % ~- 0,89 

Mittel: o,94 % o, 1% 

also auch im Kalkgehalt  ganz bedeutende Unter- 
schiede. 

Die GXUMANNschen Feldversuche, mit  Diin- 
gung den Pythiumwurzelbrand zu bek~impfen, 
h/itten klarere Zahlen ergeben, wenn die Pflan- 
zen beim Verziehen ausgeziihlt worden und ge- 
beizt und ungebeizt in Parallele gesetzt worden 
w~iren. Die Relation Wurzelbrand 1 zu Ertrags- 

1 Landw. Jahrbuch der Schweiz, S. 571 1928, 
Uber die Bek~impfung des Wurzelbrandes der 
Zuekerriiben. 

Nhnliche Resultate ergeben die Untersuchun- 
gen von BODNAR und TERENYI, Budapest, die dem 
Verfasser erst bei der Revision bekannt werden. 
Pflalxzenbau Juni 1929. 

erh6hung ist deshalb unklar geblieben, weil der 
Wurzelbrand nicht zahlenm/tBig erfaBt ist. Die 
Nachpriifung des Einflusses yon saurer, neu- 
traler und alkalischer Volld/ingung auf den Auf- 
lauf und das Wurzelbrandverhal ten ist um so 
wichtiger festzustellen, weil diese Faktoren ja 
sicher auch bei dem Auflauf anderer S~imereien 
eine wichtige Rolle spielen. 

Wir haben beim Durchgehen der Fachlitera- 
tur eine Ernteerh6hung durch Beizung, die von 
den verschiedensten Seiten behauptet  wird, 
his jetzt nicht als erwiesen betrachten k6nnen. 
Der Satz, dab Wasserbehandlung zu Ernte- 
ertragserh6hungen fiihren kann, bleibt bestehen, 
die verschiedentlich beobachtete Keimpflanzen- 
f6rderung ist dutch die folgenden Zahlen un- 
bedingt erwiesen. 

Es sei auch auf die tschechischen Resultate 
1928 aufmerksam gemacht. 

Die in einer Reihe von L~indern beobachtete 
starke Wirkung der Beizung auf den Feldbestand 
h~ingt wahrscheinlich mit  der Reduktion der 
Liickigkeit zusammen; so erkl~irten sich zwanglos 
die mehr oder minder gutbn Beizresultate bei 
Rtibensamen, die Beizung yon Rtibensamen ist 
eine Versicherung fiir den nur wenig bekannten 
Faktor  Boden. 

v o n  STEHLIK und I~qEUwIRTI{ (Prag) werden 
die Beizversuche ill groBem MaBstab fortgesetzt. 
Sie fanden, dab bei steriler K u l t u r  auf Riiben- 
saft alle untersuchten (9) Riibensorten nicht 
unter 96 % Phoma aufwiesen und zwar s0wohl 
die aleuts'chert wie die ausl~indischen Sorten. 
Bei Beizung zeigte sich auf den Kulturen bei 
Germisan feucht am wenigsten infizierte, da-  
gegen bei Trockenbeizen Betanal trocken, Aba- 
v i t  B, Germisan trocken, Tillantin "C am 
meisten infizierte. Das deckt sich mit  unseren 
bis jetzt gemachten Beobachtungen, dab die 

Tabelle 7". V e r g l e i c h e  d e r  K e i m z a h l e n  im v e r s c h i e d e n e n  M e d i e n  
a u s  i o o  R i i b e n k n ~ t u l e n  

Erde Mieten-Erde R6iner Sand 

Ungebeiz t . . . . . . . . . . . . . .  
Ungebeizt nab . . . . . . . . . .  
H~O . . . . . . . . . . . . . . .  
H~O nab . . . . . . . . . . . . .  
Germisan . . . . . . . . . . . . .  

Germisan nab ........... 

Usp. Univ . . . . . .  . . . . . . .  
Usp2 Univ. nab . . . . . . . . . .  
Tillantin trocken . . . . . . . . .  
Tillantin nab . . . . . . . . . . .  

(Die T6pfe 

31,5 
48 
72 
54,5 

0,25% 196 
193 

0,25% 19o 
171,5 

0,75 % 83 
0,75 % 45 
wurden ungleich feucht gehalten.) 

88 
53,5 

I I 2  

82 
154 
18o,5 
193 
191,5 

4 
I2,5 

158 

179,5 
12o 

i16  

200, 5 

189,5 
I93 
I 9 I  

184,5 
194 
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Triebl2raft des Rfibensamens bei verschiedenen 
Behandlungen. 

Unbehandel t  Nr,  1, 2 Sand. 
Wasser , ,  3,  4 
NaBbeizung ,, 5 - -8  Erde. 
Trockenbeizung 9 - -  12 

Nal3beizen bei Ri iben  sicherer  wirken. I m  
2. t schechischen ' V e r s u c h  h a t  NoB feuchtes  
Germisan - -  Uspu l f fnUniver sa l  war  nichf  ver-  
t r e t en  - -  jegl iche Infek t ionsen twick lung  ver- 
h inder t .  

Auch  SCHMIDT (Dtsch. Zucker ind .  14. Apr i l  
1928, S. 4o2) h a t  festgestel l t ,  dab  bei  r ichfig 
nab  gebe iz te f  Saa t  P h o m a  nicht  mehr  auf-  
t r i t t ,  wfihrend s t aubgebe iz te  S a a t - n i e h t  pi lz-  
frei ist.  In  den Fe ldve r suchen  werden  durchaus  
widersprechende  W u r z e l b r a n d p r o z e n t e  e rha l t en ;  
aus w e l c h e m  G r a n d  die sich mehrenden  auf lauf-  
gtinstigeff Beizversuche im Fe lde  nichg en t spre -  
chende Zah len .e rgeben ,  is t  unbekann t .  

Tabelle 8. l ~ f i h e n s a a t - T o p f v e r s u c h e .  
5I~rz 1929. 

Es ergab sich 

] Des- Nichtdes-I 
infizierte infizierte 

Erde [ Erde ] 
Wurzel- Wurzel- 
brand brand 

Unbehandel t  . . . . . .  
Wasser  . . . . . . . . . . .  
2 h Germisan 0,25 % 
2 h Uspulun Univer- 

sal 0,25 % . . . . . .  
Til lantin o,75 % 
Til lantin 1% . . .  
Betanal  o,75 % . 

,, ~;r. I , O  % . 

55 % 
48,5 % 

i %  

3% 
59% 
45 % 

41% 
42 % 
24,5 % 

22,5 % 
25 % 
38% 

I n  T o n -  

schalen 

Wurzel- 
brand 

11,7% 
11,25 % 

2,74 % 

1,46 % 

lO,4% 
9,8% 

Tabelle 9. 

R f i b e n s a m e n b e i z v e r s u e h e  in  T o n s c h a l e n .  
Februar  1929. 

~ | v l Durchschni t t  

o 

I " ~ 1  ~e i ~ 

Nr, Behandlung 

17a Unbehandelf  . : .  
b 

I8a H 2 0  2 Std . . . .  . ' 
b . . . . .  ~J 

I9a Germisan 0,25 % 
2 Std~ . . . . . . .  

b 7, . . . . . . .  

2oa Usp. Univ. 0,25 % 
2 Std . . . . . . . .  

b , ,  . . . . . . .  

211~ Till. t r  0 , 7 5 % . . .  

22a Till. tr. 1,o % . . . .  
D 

193 16- 1785,  I7,5 164 19 
222 17  
220 14 221 15, 5 

169 12  182,5 2,5 
196 3 

18o 43 3,5 179 179,5 

176 2 169;5 1,5 
163 I 

183 2 187 
191 8 

9,8 

7,o 

1,37 

1,94 

0,89 

2,65 

Unsere  eigenen Versuche,  die in den ers ten  
Versuchsreihen in der  Dars te l lung  der  Sch~id- 
linge des J ah re s  1928 zum A b d r u c k  kamen  1, er- 
gaben,  dab  die Bodenmedien  von en tsche iden-  
dem EinfluB auf  die Beizwirkung sind, wie sich 
aus  fo lgendem ergibt .  

I m  Durchschn i t t  yon 5 Fe ldp robe n  e rha l ten  wir:  

StecMings- Wurzel-  % 
Behandlung rfiben brand 

unbehandel t  . . . . . . . . . . .  378 16,6 4,4 
gebeizt mi t  Germisan . .  415 i o,25 

Aus  einer Serie yon 12 verschiedenen Be ha nd -  
lungen,  die sehr  deut l ich  aug de r  K u r v e  hervor-  
geht ,  e rgibt  s ich:  

i .  Die  Nal3beizen sind in Erde ,  die in der  
K ons t i t u t i on  ungfinst ig sauer  - -  ist,  viel  
wi rksamer  als Trockenbeize .  

2. In  Sand  und  Erde  s ind die Ke imzah len  
bei  Nal3beizung f a s t  gleich, abe t  in E rde  bei  
Trockenbeize  v M  schlechter .  

Es  wurde  dann  ferner  a l t e r  und neuer  Sand  
auf  Auf lauf  vergl ichen,  es ist  bekann.t ,  dab  a l te r  
Sand  viel  mehr  zu W u r z e l b r a n d  neigt  als fri- 
scher,  doch konn ten  im vor l iegenden Versuchs-  
falle keine wesent l ichen Untersch iede  gefunden 
werden.  

Auf  A n r a t e n  von Prof,  KROGER wurde  die 
E rde  mi t  Schwefelkohlenstoff  desinfiziert ,  die 
T6pfe 3 Wochen  zugebunden  s teheh gelassen.  

1 PLAUT: Zentra lb la t t  f. ZUckerindustrie, Jan.  
1929. 
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B e e i n f l u s s u n g  d e s  A u f l a u f e s  v o n  u n g e b e i z t e r  R f i b e n s a a t  
in v e r s c h i e d e n e n  M e d i e n  

Pflanzen 48 I79,5 53,5 

Weitere Desinfektionsversuche der Boden- 
medien werden folgen. 

Ein weiterer Tonschalenversuch ergab die 
sicher gestellte Wirkung der NaBbeizen im La- 
boratoriumsversuch. 

Die zahlreichen theoretischen Probleme und 

praktischen Aufgaben sollen mit verschiedenen 
Beizmethoden bei verschiedenen S~imereien ver- 
Iolgt werden. Sie sollen uns fiber die Abh~ingigkeit 
des Auflaufes bei den verschiedensten Medien 
in gebeiztem und ungebeiztem Zustand n~iheren 
AufschluB geben. 
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