
8 4 WETTSTEIN : Der Zfichter 

St/imme keimgestimmt angebaut, so w/ire schon 
nach einem Jahr eine ~iifl3erst starke Aus- 
merzung der winterweichen Formen erzielt 
worden, und nur die winterfestesten Typen w/iren 
in gr6gerer Anzahl tibrig geblieben. Bei Aus- 
saat eines unjarowisierten Gemisches w~ire der 
Prozentsatz der iiberwinterten Pflanzen der 
winterweicllen oder der nicht sehr winterfesten 
Formen noch sehr hoch. Man kann also durch 
den Anbau eines keimgestimmten Ramsches bzw. 
einer Kreuzungsnachkommenscha/t die A uslese er- 
heblich beschleunigen und wird nach kurzer Zeit 
mit erhdhter Sicherheit winter/este Formen aus- 
lesen k6nmn. Gerade bei der Kombinations- 
ziiehtung und Transgressionszfiehtung auf 
Winterfestigkeit wird dieses Verfahren groge 
Vorteile haben. Auf diese Weise wird es leichter 
gelingen, evtl. vorhandene Transgressionen in 
bezug auf Winterfestigkeit iiberhaupt auffinden 
zu k6nnen, ohne eine allzu groBe Anzahl yon 
Nachkommenschaften jahrelang prfifen zu mils- 
sen. In Gebieten, dig nur selten einen strengen 
Winter mit hohem Auslesewert haben, wird 
durch die kiinstliche Herabsetzung der Winter- 
festigkeit die Auslese yon winterfesten Formen 
erleichtert werden. Wahrscheinlich wird sich 
diese Methode auch bei anderen Kulturpflanzen 
anwenden lassen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

5 Wintergerstensorten, 1 Sommergerstensorte 
und 4Wintergerstenzuchtst/imme des Kaiser 

Wilhelm-Instituts fiir Ziichtungsforschung in 
Mfincheberg (Mark) wurden auf ihre Winter- 
festigkeit nach 2o-, 3o- und 4ot/igiger Keim- 
stimmung im Freiland gepriift. Bei alien Sorten 
und St/immen setzt die Keimstimmung die 
Winterfestigkeit stark herab, am geringsten ist 
der Abfall der Winterfestigkeit bei den winter- 
festesten Sorten. Die Jarowisation wirkt auf den 
Plasmazustand ein und verhindert das Plasma 
an der Erlangung eines k/ilteunempfindlichen 
Zustandes. Mit Hilfe der Keimstimmung kann 
die Auslese yon winterfesten Formen beschleu- 
nigt und gesichert werden. 
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Die Zfichtung eines frfihreifen Speisemohns. 
V o n  W .  v .  W e t t s t e i n .  

Der Bedarf an Speisemohn und vor allem der 
Verbrauch an Mohn61 in der Seifenindustrie ver- 
anlaBte mich 1928 eine Sorte zu zfichten, die bei 
hohem Olgehalt eine Iriihere Reife besitzt, als 
die iiblichen Handelssorten. Als Ausgangs- 
material w/ihlte ich alpine Herkiinfte yon 
SchlieBmohn mit graublauem Samen in 1/ing- 
lichen Kapseln und weiBlila verwaschener Blfite 
mit stark gef/irbtem Mond. Von io Herkfinften 
aus lOOO--13oo m H6he ft. M. hatte eine Her- 
kunft aus Tirol (Gschnitztal) eine besonders 
frfihe Blfite und Reife, doeh war diese auf 
12 Tage verteilt und also noch sehr unausge- 
glichen. 

I929, am 25. April, wurde die Nachkommen- 
schaft der friihreifsten Pflanzen auf fiir Mohn 

ungtinstigem, trockenem Gel/inde ausges/it und 
schon nach 93 Tagen am 26. Juli geerntet. Die 
Iriihe Jugendentwicklung und dementsprechend 
frfihe Bliite machte diese Auslese geeignet, die 
Friihjahrsfeuchtigkeit auszunfitzen und sp/itere 
Dfirreperioden ohne Schaden zu iiberstehen. 

193o wurde eine Reihe yon Kreuzungen zwi- 
schen alpinem Speisemohn und weiBem Opium- 
Mohn aus Ankara ausgeffihrt, mit dem Ziel, 
Iriihreife, weiBsamige und 61reiche Formen zu 
erhalten. Die F1-Pflanzen 1931 zeigten keine 
giinstigen Kombinationen und so wurde in den 
Jahren 1932 und 1933 nur vermehrt, bzw. die 
F~- und F3-Generation aufgezogen. Sie wiesen 
eine groBe Vielf/iltigkeit in Samenfarbe, Kap- 
selform und Frfihreife auf. Etwa 5oo Selbstun- 
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gen brachten ganz unterschiedliche Erfolge. Die 
frfihreife Form schien Ieichter zur Selbstbefruch- 
tung zu neigen, als die sp{itreifen Opiumtypen. 
Die weiteren Untersuchungen wurden abge- 
brochen, da die Mohnziichtung als nicht vor- 
dringlich zurfickgestellt wurde. Irn Jahre 1936 
tibernahm Dr. v. ROSENSTIEL das Material zur 
weiteren Auslese. Die Auslese des Tiroler 
Mohns auf Friihreife konnte his 1935 weiter fort- 
gesetzt werden und wurde dann unter dem 
Namen Mohnsorte , , T "  an Join MOILER in 
Sarkow, dem Ztichter der Mohnsorte ,,Weil3e 
Dame", abgegeben. 

Die Vegetationsdauer der Speisemohnsorte 
,,T" in den Jahren 193o--1935 ist in folgender 
Tabelle (Tab. I) zusammengestellt: 

T a b e l l e  I. 

Vegetations- 
dauer Ernte 
Tg. 

193 ~ 
1931 
1932 
1933 
1934 
I935Mfincheb. 
1935 Zweigst. 

OstpreuBer 

93 
86 
88 
93 
88 
9 ~ 

c a .  IOO 

Saat Blfite 

25" 4" Ende Juni 

5.5 24-6. 
28. 4. 29. 6. 
28. 4. 28. 6, 
19. 4. i I8. 6. 
3 ~ 4- 26. 6. 

Anfan~ 
Mai 

26. 7. 
3 ~ 7- 
24. 7. 
28. 7. 
13. 7- 
2,. 781 
20. 

Die erste Priifung erfolgte 1934 durch Diplom- 
landwirt MEYLE in einem Vergleich mit Strubes 
Mohn, Mahndorfer Viktoria und Mtillers ,,Weil3e 
Dame". Die Sorte , , T "  bliihte zu einer Zeit, in der 
die anderen Sorten noeh in der ersten Knospen- 
bildung waren. Die Ernte erfolgte 16 Tage 
fffiher, am 13. Juli, w~ihrend die anderen Sorten 
erst am 31. Juli geerntet wurden. Die Ernte 
am 13. Juli sichert auf jeden Fall die Aussaat 
einer Zwischenfrucht, wiihrend die Augusternte 

nut unter guten Klimaverhi~Knissen eine zweite 
Nutzung desselben Ackers gestattet. 

T a b e l l e  2. 

o,315 
0,33 ~ 
O,180 
0 ,0 6 0  

E r t r a g  kg j 
Strubes Mahndorfer 
Mohn Viktoria 

0,265 
0,325 
0 ,250  
O, IOO 

0,885 

dz/ha 0,88 

0,94 ~ 

0,94 

T e i l s t f i c k e :  
Miillers Speisemohn 

,,Weisse Dame" .T" 

0,075 0,50o 
0,245 0,850 
o, 125 0,700 
0,050 0,460 
0,495 2,51o 

0,49 2,51 

Erntezeit der Sorte ,,T" 13.--15. Juli 193 + 
Erntezeit der restlichen Sorten 3I. Juli 1934 

Der Vergleichsversuch wurde dutch die an- 
haltende Trockenheit in diesem Jahre derart 
gest6rt, dab eine Auswertung unm6glich gemacht 
wurde. Er zeigte aber deutlich, dab die frtihreife 
Sorte , , T "  weitaus besser abgeschnitten hatte. 

Ein weiterer Versuch auf unserer Zweigsteile 
in OstpreuBen (Klein-Blumenau) inl Jahr 1935 
gab untenstehendes Ergebnis (Tab. 3)- 

Zu beachten ist besonders die Frtihreife, die 
hier sehr stark zum Ausdruck kommt. Mahn- 
doffer Viktoria reiffe 17 Tage sp~ter, Strubes 
Mohn mad Mfillers ,,WeiBe Dame" 32 Tage spiter. 

Der 01gehalt betrug 41,2 % bei Mfincheberger 
Nachbau, 41,1% bei ostpreuBischem Nachbau 
und 193 7 sogar 46% (Tabelle 4). 

Sollte Mohn wieder in grOBerem Umfange in 
Kultur genommen werden, so werden wohl selbst- 
verst~indlich nur friihreife und 61reiche Sorten 
in Frage kommen. Als Ausgangsmaterial fiir 
Zfichtungen hat die Verwendung yon grau- 
samigem Mohn mit l~nglichen Kapsein aus den 

T a b e l l e  3. 

Saa• Ernte dz/ha Datum der Ernte 

I. Strubes Mohn . . . . . . . . . . . . .  
2. Sorte , , T " .  . . . . . . . . . . . . . .  
3. Mfillers ,,WeiBe Dame" . . . . . . . .  
4. Mahndorfer Viktoria . . . . . . . . . .  

je ioo g 
,, IOO g 
,, IOO g 
,, I00 g 

799 o g 
675o g 
443 ~ g 
862o g 

4,8 22. 9. 
4,0 20. 8. 
2, 7 22. 9- 
5,2 6. 9. 

T a b e l l e  4. 

Fett % in der Stickstoff als EiweiB 
Trockensubstanz Ausgangssubstanz verrechnet % 

, ,T'" Speisemohn Miincheberg . . . . .  
, ,T '"  Speisemohn I{1.-Blumenau . . . .  
Strubes Mohn . . . . . . . . . . . . .  
Mahndorfer Viktoria . . . . . . . . .  
Mfillers ,,WeiBe D a m e "  . . . . . . . .  

94,1 
93~3 
94,o 
93,9 
94,9 

41,2  
41,4 
40,3 
39,3 
42,0 

21,45 

23,20 
23,42 
22,33 
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Alpen gegenfiber der weil3samigen Form mit 
runden Kapseln einen gr613eren Wert, Aus- 
schlaggebend ist die Ertragssteigerung und die 
Erh6hung des 01gehaltes bei gutem Geschmack. 
Die groBe IVIannigfaltigkeit der Samenfarbe aus 

den Xreuzungen anatolischer Herkiinfte mit 
alpinem Speisemohn l~il3t vermuten, dab sich 
hier auch 01gehaltsunterschiede finden. Hoher 
01gehalt, Friihreife und gesteigerter Ertrag sind 
beim Mohn die wichtigsten Zuchtziele. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Zfichtungsforschung, Mttncheberg i. Mark.) 

Ziichtung und Anbau der Ervilie, Vicia El'vilia L. (WlLLD.), und der Erve, 
Vicia monanthos L. (DESF.), als Futterpflanzen. 

Von Alfons Fischer. 

Unter den zahlreichen Wickenarten spielen in 
Deutschland als Futterpflanzen im wesentlichen 
nur die gemeine Saat- oder Futterwicke, Vici~ 
sativa L. und die Sand- oder Zottelwicke, Vicia 
villosa Rowm eine wichtige Rolle. Die vielen an- 
deren Vicia-Arten, wie Vicia pannonica CR., 
V. narbonensis L., V. hirsuta (L.) GRAY., 17. tetra- 
sperma (L.) MNCH., 17. serrati[olia JACQ. usw. 
sind fiir bestimmte andere Gebiete und Klimate 
als Futterpflanzen yon Bedeutung, sie sind aber 
fiir unser deutsches Klima wenig geeignet. Der 
Samen wegen wird yon den Vicia-Arten haupt- 
s~ichlich Vicia Faba L. schon seit ]anger Zeit 
angebaut, seltener Vicia Ervilia L. (WILleD.), 
V. monanthos L. (DEsF.) und V. narbonensis L. 

Auf einer Studienreise durch Italien, die ich 
mit Unterst/itzung der Deutschen Forsehungs- 
gemeinschaft in diesem Jahre durchfiihren 
konnte, bin ich h/iufig auf die Kultur der Ervilie, 
Vicia Ervilia L. (WlI~LD.) gestogen, die in den 
dortigen Gebieten als Futterpflanze angebaut 
wird. Ebenso wird in einigen Mittelmeerl~indern 
die einbliitige Erve, Vicia monanthos L. (DEsI~.), 
als Futterpflanze kultiviert. 

In der vorliegenden Arbeit werden die Zucht- 
ziele und das Anbaugebiet der Ervilie oder Lins- 
wicke und der Erve oder Wicklinse dargelegt. 
Beide Arten werden fast ausschliel31ich nur in 
den Mittelmeerl~indern als Futterpflanzen an- 
gebaut. Die wichtigere tier beiden Arten ist die 
Ervilie, deren Anbaugebiet ein mehrfaches der 
Erve umfal3t. 

In ztichterischer Hinsicht ist an den beiden 
Vicia-Arten bisher nut sehr wenig gearbeitet 
worden. An einigen deutschen Zuchtstationen 
wird aber heute schon auf ztichterischem Wege 
versucht, bei den beiden Arten Formen zu linden, 
die auch als Futterpflanzen in unseren Klimaten 
in Betracht kommen. Vor allem wird alas Ma- 
terial der Deutschen Hindukusch-Expedition 
1935 in dieser ~Iinsicht untersucht, l]ber die 
Blfihverhiiltnisse, die Selbst- und Fremdbest~iu- 
bung bei Vici~ Ervilia und 17. monanthos hat 

FRUWlRTI~ (8) ausftihrlich berichtet. Bei Vicia 
monanthos kommt als wichtiges Zuchtziel haupt- 
siichlich die Winterfestigkeit in Frage, da diese 
Art neben zahlreichen anderen Vicia-Arten, 
u. a. Vicic~ sativa L., V. villosa RoTI~., V. panno- 
•ica CR., V. striata M. BIEB., V. grandi/lora 
Scov., V. angusti[olia L. und auch V. Faba L. 
als Winterhtilsenfrucht angebaut werden kann 
(4). Fiir das deutsche Klima ist Vicia monanthos 
noch nicht winterhart genug (I4), um einen 
st~rkeren Anbau zu erm6glichen. Das Material 
der Vicia Ervilia und Vicia monanthos, alas durch 
die Expeditionen des russischen Instituts ftir 
Pflanzenbau und Pflanzenztichtung in Leningrad 
gesammelt wurde, steht an einigen russischen 
Stationen in ziichterischer Bearbeitung. 

Gegen klimatische Einflfisse, insbesondere 
gegen K~ilte- und Diirreperioden scheint vor 
allem Vicia Ervilia unempfindlich zu sein. In 
Ru131and konnte in etwas w~irmeren Jahren bei 
der Ervilie eine v611ige Reife noch erzielt werden 
in tier Murman-Region (Khibiny 67 ~ 44 n. Br.), 
in Archangelsk (64 ~ 33') und in Severo-Dvinsk 
(6I ~ IO'). Vicia monanthos dagegen ist gegen 
Kiilte, vor allem gegen Sp/itfr6ste sehr empfind- 
lich, vermag abet Dtirreperioden gut zu fiber- 
stehen. 

Die Kultur von Vicia Ervilia als Futterpflanze 
geht his in das Altertum zuriick (orobus der 
alten Griechen). WITTMACI~ (I4) konnte Samen 
dieser Pflanze in den vorgeschichtlichen Funden 
tier trojanischen Ausgrabungen nachweisen. 
Die Ervilie wird in den sommertrockenen Mittel- 
meerl~indern haupts~chlich ihrer Dtirreresistenz 
wegen angebaut. Trotz ihrer nicht sehr groBen 
Massenwiichsigkeit liefert aber V. Ervilia in 
diesen trockenen Klimaten doch noch ziemlich 
gute ~Ertr~ige, so dab sie dort als Futterpflanze 
eine recht wichtige l~olle spielt (7). Leichte bis 
mittelschwere B6den sagen der Ervilie am 
besten zu. 

Auch die einbltitige Linse, Vicia monanthos 
wird vor allem auf trockenen und leichten B6den 


