
io. Jahrg. 2. Heft FISCHER: Zfichtungsforschung bei Vicia. 5]. 

5. CANDOLLE, A. DE: Der  Ursprung der  Cultur-  
pflanzen, S. 14o--141. Leipzig: F. A. Brockhaus 
1884 . 

6. CHODaT, R.:  Excursions botaniques en Es- 
pagne et en Portugal,  S. 4 ~ u. 91. Gen~ve: E. 
Froreisen 19o9 . 

7. CossoN, E.:  Notes sur quelques plantes nou- 
velles ou critiques du midi de l 'Espagne, S. 36. 1849. 

8. COUTINHO, A. X.:  Flora de Portugal, S. 355. 
Lissabon 1913 . 

9. DUFOIJR, J. M. L. : Ann. Sci. nat. I. s~r. 1826, 
S. 84. 

io, GANOOGER, M.: Catalogue des plantes re- 
coltdes en Espagne et en Portugal  pendant  ines 
voyages de 1894 ~ 1912, S. 94. Paris:  Hermann 
1917. 

i i .  HEG1, G.: I l lustrierte Flora yon Mittel- 
europa, S. 1475. Miinchen: Lehmann 1924. 

12. }{ENRIQUES, J. : Esbogo da flora da Bacia 
do Mondego. S. 2o 7. Coimbra. 1913 . 

13. JAHANDEZ, E., u. R. MalRF,: Catalogue des 
plantes du Maroc, Bd. II ,  S. 417 . Alger: Impr. 
Minerva 1932. 

14. KLINKOWSKI, M. : Ein Beitrag zur.Biologie 
der Serrade]la. Pflanzenbau 1937, t ld.  13, S. 334- 

15. LINDBER~, H..: I t inera mediterranea. /?;in 
Beitrag zur Kenntnis der westmediterranen Flora 

auf Grund eines Materiales yon Gef~13pflanzen, 
gesammelt in Tunesien und Sizilien 1924 und in 
Spanien und Marokko 1926, S. 88. tlelsingfors: 
Akadem. Buchhandlung 1932. 

16. LINK, H. F. :  Bemerkungen auf einer Reise 
durch Frankreich, Spanien und vorzfiglich Portu- 
gal, Bd. II ,  S. 6o. Kiel: Neue acad. Buchhandlg. 
18Ol. 

17. MERKENSCHLAGER, F. : Studien zum Artbild 
der Serradella. Ern~Lhrg. Pflanze 1932, Bd. 28, 
S. 317 . 

18. MERI,:ENSCHLAGER, F., u. M. KLINKOWS~,:I: 
Pflanzliche Konstitutionslehre, S. 9. Berlin: P. 
Parey 1933. 

19. SAMPAIO, A. J. : Manual da flora portugueza 
Porto. S. 25o, 251. 

2o. SC~IWARZ, O.: Phytochorologie als Wissen- 
schaft, am Beispiel der vorderasiatischen Flora. 
Fedde, Repert. ,  Beih. C, 1938. (Im Erscheinen.) 

21. STEPHAN, J.:  Die Heimatgebiete der Serra- 
della und ihr I41ima in ihrer Bedeutung ftir die 
Zfichtung. Ztichter 1937, Bd. 9, S. 25. 

22. WILLKO•M, M. : Prodromus florae hispanicae, 
S. 26o--261. S tu t tgar t :  E. Schweizerbarth 188o. 

23. YVILLKOMM, M. : Grundzfige der Pflanzen- 
verbreitung auf der Iberischen Halbinsel, S. 129 
u. 268. Leipzig: Engelmann 1896. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Ins t i tu t  fiir Ztichtungforschung, Miincheberg/Mark. 

Die geographischen Grundlagen der Ziichtungsforschung bei 
der Gattung Vicia. 

Von A l f o n s  F i scher .  

Die Zf ichtung eiweit3reicher und er t ragre icher  
Fu t t e rp f l anzen  ffir die deutsche Landwi r t scha f t  
s teh t  im R a h m e n  der  gesamten  Zt ichtungsfor-  
schung mi t  an ers ter  Stelle. Die verschiedensten  
Kul tu rp f lanzen ,  vor  a l lem aber  die einzelnen 
Ar ten  aus der  Fami l i e  der  Leguminosen werden 
in dieser Hins ich t  sowohl an einer Reihe yon 
p rak t i schen  Zuchtst~it ten wie an wissenschaft-  
l ichen In s t i t u t en  untersucht .  Neben der  E r t r ags -  
s te igerung und der E rh6hung  des EiweiBgehaltes  
der  Ku l tu rp f l anzen  k o m m t  als wicht ige Aufgabe  
fiir die Pf lanzenzf ichtung die Erz ie lung  gleich- 
m/iBiger E rn t en  im Durchschn i t t  der  J ah re  
hinzu.  

Die zi ichter ische Bearbe i tung  der  einzelnen 
Vic ia -Ar ten  erfotgt in ers ter  Linie auf Massen- 
wiichsigkei t ,  auf  Win te r fes t igke i t  bei den Win-  
te r formen und auf Widerstandsf~ihigkei t  gegen 
t ier ische und  pflanzl iche Seh/idlinge. Aber  auch 
der  Herabse t zung  des Bi t te rs tof fgehal tes ,  der  
Besei t igung der  ungleichm~iBigen Reife der 
Pf lanzen mad der  Har t scha l igke i t  der  Samen,  
der  Zf ichtung yon Fo rmen  mi t  n ich tp la tzenden  
Hfilsen u . a .  mehr,  wird  heute  erh6hte Auf- 
m e r k s a m k e i t  geschenkt .  

Vor k u r z e m  ber ich te te  ich (7) fiber die Zfich- 
tung  und den A n b a u  der  V~cia Ervilia L, 
(WlLLD.) und der  Vicia monanthos L. (DEsF.). 
Diese beiden Vic ia -Ar ten  werden haupts~chl ich  
in den L~ndern  des Mit te lmeergebie tes  als 
Fu t t e rp f l anzen ,  zum Tell  in sehr erhebl ichem 
Umfange  angebaut .  In  der  vor l iegenden Arbe i t  
soll vor  a l lem die geographische Verbre i tung  der 
Wi ld fo rmen  der  ffir Fu t t e r zwecke  in F rage  
kommenden  und zfichterisch wicht igen Vicia-  
Ar ten  n/iher darge legt  werden.  Aus  den 6kolo- 
gischen VerMl tn i s sen  der  Gebiete,  in denen die 
Wi ld formen  sich f i n d e n ,  lassen sich wichtige 
Sehliisse auf die Anbaubed ingungen  der  betref-  
fenden Ar ten  in den einzelnen L~indern und 
Kl ima ten  ziehen. 

Die G a t t u n g  Vieia  umfaBt einen wesent l ichen 
Teil  des Tr ibus  Vicieae aus der Fami l i e  der  
Leguminosen.  Eine  Reihe yon Ar ten  dieser 
G a t t u n g  werden als Fu t t e rp f l anzen  in den ver-  
schiedensten  L~indern und K l i m a t e n  genutz t .  
Es hande l t  sich insbesondere  um die folgenden 
Ar ten  : 

Vicia sativa L. (Saatwicke) 
V. angustifolia L. (Schmalbl~ttrige Wicke), 

4* 



5 2  F ISCHER : Der Zfichter 

V. Pannonica CRANTZ (Pannonische Xu 
V. Narbonnensis L. (Narbonner Wicke oderMohren- 

erbse), 
V. villosa ROT~I. (Zottelwicke oder Sandwicke), 
V. cracca L. (Vogelwicke), 
V. sepium L. (Zaunwicke), 
V. silvat$ca L. (Waldwicke), 
V. hirsuta (L.) GRAY (Zitterwicke oder Zitterlinse), 
V. lVaba L. (Ackerbohne oder Pferdebohne). 

Die meisten der genannten Vicia-Arten ge- 
h6ren zu der Gruppe der , ,Wicken" (vetches). 
Eine Ausnahme maehen nur die Acker- oder 
Pferdebohne (ViciaFaba)und die beiden in der 
frfiheren Arbeit (7) dargelegten Arten Vicia 
Ervilia L. (Ervilie) sowie Vicia monanthos L. 
(Erve), welche Oberg~inge bilden zu der Gruppe 
der ,,Linsen". 

In einigen Liindern und Staaten, so inDeutsch- 

Karte i: Die geographische Verbreitlmg der WildformeI1 zfichterisch wichtiger Vicia-Arten. 
(Nach V. S. M1JRATOYA.) 

land, 0sterreich, Bulgarien, Litauen und in 
Spanien werden die Futterwicken (es handelt 
sich dabei um Wicken allgemein, nicht nur um 
die Saatwicke) sowohl als X6rner- als auch 
als Griinfutterpflanzen angebaut. In anderen 
L~tndern, wie England, Ungarn, Jugoslawien, 
den Niederlanden, Schweden werden die 
Futterwicken dagegen nur als Grfinfutter- 
pflanzen oder wie in der Tschechoslowakei im 
wesentlichen nut  als K6rnerpflanzen kultiviert. 
Zu Futterzwecken werden in Deutschland in 
der Hauptsache die Saatwicke und die Zottel- 
wieke in gr613erem Umfange angebaut, w~ihrend 
die Ackerbohne vor allem der Samen wegen 
kultiviert wird. Im Jahre I937 wurden in 
Deutschland 132321 ha Wicken und 54093 ha 
Ackerbohnen angebaut. 

t3ber das Ursprungs- und Heimatgebiet der 
Vicia-Arten haben DE CANDOLLE (5) und MI:RA- 
TOVA (23) ausfiihrlich berichtet. Wie die Karte I 
zeigt, liegt das Verbreitungsgebiet der Vicia 
Narbonnensis und der Vicia Pannonica in den 
europ/iischen, afrikanischen und asiatischen 

Mittelmeefi~indern sowie im unteren Donau- 
gebiet und erstreckt sich bis zum Kaukasus 
und in das Innere yon Iran. Die 6stliehsten Vor- 
kommen der Narbonner Wieke finden sich in 
Afghanistan und in Nordwestindien. Vicia sativa 
und Vicia angusti]olia (diese Art wird zumeist 
als Subspezies der Kicia sativa und als deren 
Stammform besehrieben), dagegen gehen sehr 
weft nach Norden. Ihr Verbreitungsgebiet um- 
faBt fast ganz Europa, Nordafrika, die Kanari- 
schen Inseln, das westliehe Asien und ferner noch 
groBe Teile yon Mittel- und Ostasien (Turkestan, 
China, Japan). Die n6dliehsten Wildvorkommen 
von Vicia sativa und Vicia angusti[olia liegen in 
Europa im Eisenerzbergbaugebiet von Kiruna 
und Gellivare in Nordschweden nnter 67 ~ 50' 

n. Br. Ein zweites Ur- 
sprungsgebiet fiir Vicia 
sativa liegt in Italienisch- 
Ostafrika, in Erythraea 
und Athiopien. 

Auch das Vorkommen 
der fibrigen Vicia-Arten, 
so z. B. Vicia cracca, V. se- 
plum, V. silvatica, V. villosa 
und V. hirsuta erstreckt 
s i ch  (Karte 2) auf groBe 
Teile Eurasiens und Nord- 
afrikas. Insbesondere Vicia 
cracca und V. sepium, zum 
TeiI aueh V. silvatica 
nehmen weite F15~ehen der 
Alten Welt ein und gehen 
sehr weir nach Norden. 

Das Verbreitungsgebiet dieser Arten in den 
n6rdlichen Teilen Eurasiens stellt zugleich 
die n6rdliche Grenze der Verbreitung der 
Gattung Vicia fiberhaupt dar. Die Vogelwicke 
und die Zaunwicke finden sich weiterhin im 
Westen der Insel Island. Die ftir die deutsche 
Landwirtschaft wichtige Art Vicia villosa 
(Zottelwicke) s tammt aus dem Mittelmeergebiet 
und dem stidwestlichen Asien. In den weiteren 
auf der Karte 2 verzeiehneten Gebieten, u .a .  
in Deutschland und Frankreich, in Teilen yon 
England und einigen Staaten Nordeuropas, ist 
die Zottelwicke schon seit langer Zeit einge- 
bfirgert und zumeist Ms Getreideunkraut (,,Tri- 
eurwicke") dorthin verschleppt worden. Vicia 
hirsuta, die Zitterwicke oder Zitterlinse, findet 
sich in fast allen L~indern Europas, weiter in 
Nordafrika und im westlichen und 6stlichen 
Asien. 0stlich des Kaspischen Meeres verengt 
sich das Verbreitungsgebiet dieser Vicia-Art 
betrfichtlich. Im GegenSatz zu Vicia sepium, 
welche in Ostasien besonders auf den mittleren 
und n6rdlichen japanischen Inseln und auf ganz 
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Sachalin vorkommt,  beschr~nkt sich das ost- 
asiatische Vorkommen der Vicia hirsuta auf die 
mittleren und sfidlichen (einschlieglich Formosa) 
Inseln Japans. In einigen Teilen yon Italienisch- 
Ostafrika, besonders in Erythraea,  liegt ein 
weiteres Ursprungsgebiet der Zitterwicke. Die 
nSrdlichsten Vorkommen der Vicia hirsuta fallen 
in Europa etwa zusammen mit  denjenigen yon 
Vicia saliva und Vicia angusti/olia: 

Sehr enge Beziehungen bestehen zwischen der 
Vicia Narbonnensis und der Vicia Faba, der 
Acker- oder Pferdebohne.  SCHWEINFURTH hat 
aus diesem Grunde frfi- 
her die Narbonner Wicke - -  
ffir die S tammform der ' 
A ckerbohne gehalten (i). 
Man unterscheidet heute ~ 
bei der Vicia Faba die 
beiden Unterarten ssp. 
Eu-Faba und ssp. Pau- 
eijuga. Diese Unter- 
scheidung wurde vor- 
genommen einmalwegen 
morphologischer Unter- 
schiede, zum anderen 
wegen der verschiedenen 
geographischen Verbrei- 
tung der beiden Sub- 
spezies. W~thrend die 
Unterar t  Eu-Faba  sich 
fiber fast ganz Europa, 
auf Siidwestasien, Mit- 
telasien einschlieglich - 
des indischen P a n j a b -  
und auf Teile Ostasiens, - 
sowie auf Nordafrikaund -" 
Ostafrika erstreekt, ist 
die Unterart  Paucijuga 
auf den nSrdlichen Tell von Indien besehr/inkt 
(Karte 3). Die grol3samigen Formen der Vicia 
Faba stammen aus den afrikanischen Gebieten, 
die kleinsamigen aus Asien (24). 

Aus den Verbreitungsgebieten der einzetnen 
Vicia-Arten kann bereits gefolgert werden, dab 
diese in bezug auf den Boden und das Klima sehr 
verschiedene Ansprfiche stellen. Einige der 
genannten Arten sind mehr geeignet ffir die 
Kultur  in Gegenden mit  gem~tl3igtem oder sogar 
kfihlem Klima, andere wiederum kommen nur 
ffir Gebiete mit  warmem Klima in Betracht 
Die Arten, die sehr weir nach Norden verbreitet 
sind, zeichnen sich besonders dadurch aus, dab 
sie stSrkere Frostperioden gut zu iiberstehen 
verm6gen. Die Narbonner Wicke, deren Ver- 
breittmgsgebiet im wesentlichen in den Gegenden 
mit , ,Mittelmeerklima" Iiegt, ist Ifir die Kultur  
in k/ilteren Klimaten ungeeignet. Bezfiglich des 

Bodens stellen die Vicia-Arten erhebliche An- 
sprfiche. Die meisten Arten brauchen zu ihrem 
Wachstum schwere, bindige BSden. Die besten 
WickenbSden stellen die kalkhaltigen, keine 
stauende N~isse aufweisenden Lehm- und Ton- 
b6den dar, w~ihrend yon wenigen Ausnahmen 
abgesehen, reine Sandb6den so gut wie aus- 
scheiden. 

Vicia saliva und Vicia angusti/olia zeichnen 
sieh durch eine betr~ehtliche Frost- und W~trme- 
unempfindlichkeit sowie durch eine kurze Vege- 
tationszeit aus. Die Kultur  dieser beiden Arten 

Karte ~-: Die geographische Verbreitung der Wildformen zfichterisch wichtiger Vicia-Arten. 
(Nach V, S, M~RA~OVA.) 

ist dadurch noch in L~ndern mSglich, die ziem- 
lich welt im Norden liegen. Die Saatwicke wird 
heute als Sommerform in vielen Gegenden yon 
den Subtropen bis zum hohen Norden ange- 
baut. Auch in Deutschland nimmt der Som- 
meranbau dieser Wickenart gr613ere F1/ichen 
ein. Als Winterform kann die Saatwicke in 
Deutschland nur in den w~irmeren Gebieten 
kultiviert werden. In den meisten Teilen des 
Reiches genfigt die Frostfestigkeit dieser 
Pflanze nicht, einen st~irkeren Anbau zu er- 
m6glichen. Uberhaupt  ist fiir viele Gebiete 
Mitteleuropas der Anbau der Saatwicke als 
Winterform unsicher (IO). BEYE~LE -und 
SCHELHORN (2) haben vor kurzem u. a. fiber die 
Wintersaatwickenzfichtung in Deutschland be- 
richtet, welche im Jahre 19o6 durch KIESSLING 
in Weihenstephan begonnen wurde. In Frank- 
reich wird Vicia saliva infolge der gfinstigen kli- 
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matischen Verh/iltnisse in st/irkerem Mal3e auch 
im Winter angebaut. Bindige und etwas feuchte 
B6den (aber keine stauende N~sse) kommen ftir 
den Saatwickenanbau in Betraeht, abet auch die 
kalkhaltigen Lehmb6den mit Sandbeimengung 
sind ftir einen st~irkeren Anbau noch geeignet. 

Die Kultur der schmalbl~ttrigen Wicke, Vicia 
angusti/olia, ist im Verh~ltnis zum Anbau der 
Saatwicke ~iul3erst gering. Frtiher wurde diese 
Art gelegentlich zusammen mit Roggen als 
Winterwicke angebaut (2). 

Neben der Vicia saliva ist als Futterpflanze 
in unseren Klimaten vor allem die Vicia villosa, 
die Zottelwicke oder Sandwicke, yon Bedeutung. 
In Deutschland wurde die Zottelwicke zum 
ersten Male im Jahre I857 yon JORDAN in dem 
Amt Sehermen bei Magdeburg angebaut und 
sp/iter yon SCHIRMER-Neuhaus und J. Kt~HN 
als zeitige Futterpflanze empfohlen (32). CAw- 

Karte 3: Die geographische Verbreitung der Subspecies yon Vici~ 
F~bc~ L. (Nach V. S. IVIURAT0VA.) 

SEMANN (4) schlug im Jahre 19o2 die Zottelwicke 
als Futterpflanze ftir den deutschen Osten vor. 
Da die Vicia villosa besonders anpassungsfghig 
ist an Trockengebiete, kommt sie als Futter-  
pflanze vor allem ftir Gebiete mit kontinentalem 
Klima in Betraeht. F~LDT (6) nennt die Zottel- 
wicke die Futterpflanze des kontinentalen Kli- 
mas, Ungarn (8, 9, 14), 0sterreich (12) und eine 
Reihe anderer Li~nder sind ffir eine umfang- 
reichere Kultur dieser Pflanze besonders ge- 
eignet. Im Hochland yon Armenien ist die 
Zottelwicke als Feldunkrautwicke, in der Haupt- 
sache in den Getreidefeldern iiberall sehr stark 
verbreitet. THUMA~JAN (28) schreibt, dab in 
den dortigen Gebieten die Getreidefelder mehr 
den Eindruck eines Getreide-Wickgemenges 
machen. 

Die Zottelwicke ist besonders wichtig als 
Zwischenfrucht. Bereits im Jahre 1887 hat 
B/3RSTENBINDER (3) die Bedeutung der Vicia 

villosa als Zwischenfruchtpflanze hervorgehoben. 
,,Die Sandwicke erfreut sich in neuerer Zeit einer 
grol3en Beliebtheit als Zwischenfrucht und gibt 
nach einigen Berichten die verh~iltnism~iBig 
h6chsten Ertr~ige. Sie ist noch ftir ganz geringen 
Sandboden geeignet." 

In den meisten Anbaugebieten wird die be-  
haarte Zottelwicke, die Vicia villosa euvillosa, 
kultiviert. Es ist aber bereits gelungen, eine 
unbehaarte Zottelwicke (,,Kahlwicke"), die 
Vicia villosa glabrescens, zu z/ichten (9, 27), 
welche winterfester und wertvoller ist als die 
zuerst genannte Unterart.  Auf die Frostwider- 
standsfiihigkeit sowie die Widerstandsfiihigkeit 
gegen Dtirre und Hitze der Kahlwicke hat be- 
sonders FLEISCHMANN (9) hingewiesen. Vicia 
villosa glabrescens zeichnet sich vor allem durch 
eine gr6Bere Samenertragsf~ihigkeit, durch eine 
bessere Futterwfichsigkeit und einen geringeren 
K6rnerausfall gegentiber der behaarten Zottel- 
wicke aus. Durch Ztiehtung auf Frtihreife konnte 
SIEBERT (27) 1 Formen finden, deren Vegetations- 
zeit gegentiber Handelssaaten um durchschnitt- 
lich 14 Tage verk/irzt war. 

An den Boden stellt die Zottelwicke nut  ge- 
ringe Ansprtiche und unterscheidet sich dadurch 
yon einer Reihe anderer Vicia-Arten. Auch auf 
leiehten B6den liefert die Vicia villosa noch 
ziemlieh hohe EiweiBertr~ge. Ftir eine umfang- 
reichere Kultur  der Zottelwicke als K6rner- und 
Futterpflanze ist eine geeignete Stfitzfrucht yon 
besonderer Wichtigkeit. SIEBERT (27) fiihrt an, 
dab als Stfitzfrucht bei der Gewinnung der 
Zottelwicke als Fut ter  vor allem friihschossender 
Weizen, bei der Samengewinnung dagegen der 
Roggen in Frage kommt. 

Wenn es auf z/ichterischem Wege gelingt, 
gute Winterformen mit einem guten Samen- 
ertrag zu sehaffen, kann die Vicia villosa auf 
nicht mehr kleef~higen B6den sicherlich eine 
recht bedeutende Rolle spielen (35). Ein weiteres 
Zuehtziel liegt in der Beseitigung der Hart- 
schaligkeit bei Vicia villosa (21). Die Zottel- 
wicke eignet sieh besonders fiir den Gemengebau 
(z. B. Landsberger Gemenge oder Gemenge der 
V. villosa mit Getreide). KLAI~P (2O) sieht die 
Bedeutung der Zottelwickengemenge u. a. darin, 
dab sie infolge Ausnutzung der Winterfeuchtig- 
keit auch auf sehr leichten, im Sommer trockenen 
Sandb6den noch gedeihen und hier siehere 
Eiweil3ertr~ige liefern. BERKNER (38) konnte 
bei Vicia villosa vor allem zwei massenwtichsige 

1 Diese Versuche wurden durchgeffihrt unter der 
Leitung von Prof. Dr. BERKNER auf dell Versuchs~ 
feldern vma Schwoitsch des Instituts ftir Pflanzen~ 
bau und Pflanzenzfichtung der Universit~t Breslau. 
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und zugleich absolut winterfeste St/imme aus- 
lesen. Besonders ffir Ostpreul3en sind diese 
winterharten Winterwicken als Futterpflanzen 
yon groger Bedeutung. 

Die pannonische Wicke (Vicic~ Pannonica) 
wird fast ausschliel31ich nur als Winterwicke 
angebaut. In der Winterfestigkeit tibertrifft 
Vicia Pannonica sowohl die gew6hnliche Saat- 
wicke als auch die Zottelwicke. Die pannonische 
Wicke verlangt bessere B6den als die Zottel- 
wicke. Ein Anbau dieser Wickenart ist wohl 
noch auf leichteren B6den in6glieh, jedoch auf 
ganz leichten B6den, auf denen die Zottelwicke 
noch ganz gute Ertr~ige zu liefern vermag, 
versagt die pannonische Wieke fast g~inzlich. 

Auf Grund eines Beriehtes des Bayerischen 
Landessaatzuchtanstalt yore Jahre 1927 geben 
BEYERI.E und SC~IELI~ORN (2) an, dab Vicia 
Panno,zica in der {)berwinterung am sichersten 
ist, weil diese Art infolge der kleinen B15~tter und 
der starken Behaarung gegen die Gefahr der 
Austroeknung im Sp/itwinter am besten ge- 
siehert ist. Auch bet Versuchen, die in Ungarn 
yon G,ZXRI~Xs (i5) durchgeftihrt wurden, konnte 
festgestellt werden, dab in dem Klima des 
pannonischen Beckens die Vicia Panno~ica 
winterfester ist als die Vicia villosa. Nach 
FLEISCI~ANZ~ (8) eignet sich die pannonische 
Wicke wie die Zottelwicke in erster Linie ffir 
Trockengebiete. 

In den Lfindern Westeuropas wird die Nar- 
bonnet Wicke (Vicia Narbonne~sis) als K6rner- 
und Griinfutterpflanze geschStzt. Diese Wicken- 
art stellt hone W~rmeansprtiche und gibt hohe 
Ertr/ige insbesondere in den Gebieten mit 
,,Weinklima". Der Narbonner Wicke sagen 
trockene Lehm- und Mergelb6den am besten zu, 
weniger geeignet sind TonbSden (I). 

Eine Beachtung in ztichterischer Hinsicht ver- 
dienen auch die Zaunwicke (Vicia sepium), die 
Vogelwieke (Vicia cracca) und vielleieht noeh 
die Zitterwicke (Vicia hirsuta). Die ausdauernde 
(oft Io- - I  5 Jahre haltend) Art Vicia sepium 
liefert vor allem eine grol3e Griinmasse mit 
hohem Nghrstoffwert und weist besonders den 
Vorteil auf, dab die Hiilsen dieser Pflanze im 
Reifestadium bet trockenem Wetter nicht 
platzen, so dab eine ztichterische Bearbeitung 
in dieser Richtung nicht zu erfolgen braucht. 
ZUHR (34) sieht die Bedeutung der Zaunwicke 
haupts~chIich in ihrer Eignung als ausdauernde 
Wiesenpflanze und ftir laliglebige Futtergemenge. 

Die Vogelwicke und die Zitterwicke gedeihen 
schon auf leichteren B6den reeht gut und liefern 
ein eiweiBreiches Grtinfutte r, die Vogelwicke 
zudem noch eine sehr betr~chtliche Grtinmasse. 

Vicia cracca ist sehr winterhart und sehr wider- 
standsfiihig gegen Trockenheit, wozu die Pflanze 
durch die tiefreichenden Wurzeln beffihigt istl 
Ether Ausdehnung der Kultur steht vor allem 
die sehr schlechte Keimf/ihigkeit der Samen im 
Wege. Die Z/ichtung erfolgt sowohl bei Vicia 
cracca als auch bet Vicia hirsuta in der Schaffung 
gleichm/il3ig reifender Formen. Weiterhin soll 
eine Verbesserung erzielt werden durch die 
Ztichtung von Formen mit weichschaligen 
Samen und nichtplatzenden Hiitsen. 

Vicia siIvatica, die Waldwicke, w/ichst sowohl 
auf kalkreichen als auch auf kalkarmen B6den 
in feuchten schattigen Laub- und Nadelw~ildern 
und liefert besonders als Waldweidepflanze sehr 
vim Grtinmasse und Futter (I). 

Zum Schlusse set besonders noch die Vicic~ 
Faba, die Acker- oder Pferdebohne erw/ihnt. 
Vicia Faba ist eine uralte Kulturpflanze und 
wird heute in zahlreichen Lgndern als wichtige 
Futterpflanze, zum Teil auch als menschliches 
Nahrungsmittel angebaut. In Deutschland 
kommt nur der Sommeranbau dieser Pflanze in 
Frage. Die Frostfestigkeit der Vicia Faba geniigt 
nicht, um einen Anbau auch im Winter zu 
erm6glichen. Die n6rdlichsten Anbaugebiete 
]iegen in Nordeuropa, im stidlichen Skandinavien 
unter 6o--6I ~ n. Br. Von manchen Autoren wird 
die Ztichtung einer winterfesten Ackerbohne ftir 
m6glich erachtet. KREUTZ konnte nachweisen, 
dab die winterfesten St~imme infolge ihres 
h6heren Zuckergehaltes und der Wachstums- 
form xeromorphe Typen darstellen (2). Beson- 
dere Ansprtiche stellt Vicia Faba an die Boden- 
feuchtigkeit und die Luftfeuchtigkeit. Schon 
geringe Trockenperioden hubert starke Ernte- 
ausf~ille, haupts~chlich infolge des Blattlaus- 
befalles, zur Folge. Die Kultur dieser Pflanze 
wird dadurch in den Gebieten mit kontinentalem 
Klima so gut wie unm6glich. Die besten B6den 
f/Jr den Anbau der Vicia Faba sind die feuchten, 
tonigen Marschb6den und die kalkhaltigen tief- 
grtindigen Ton- und Lehmb6den. Eine aus- 
f/ihrliche geographisch~botanische Beschreibung 
der ViciaFabct hat Mm~ATOVA (24)gegeben. 

Au/3er an den genannten Vicia-Arten i s t i n  
den letzten Jahren auch noch an einigen anderen 
Arten dieser Gattung in ziichterischer Hinsicht 
gearbeitet worden. In diesen Versuchen hat sich 
besonders die Hainwicke, Vicia dumetorum L., 
als ganz gute Futterpflanze erwiesen. Hin- 
derlich ist besonders das sehr geringe Ju- 
gendwachs~um der Pflanze. F/it kalkarme 
Sand- und Tonb6den k/ime vielleicht die vier- 
samige Wicke, Vicia tetrasperma (L.) MoEI~CI~. 
in Betracht. Beide Arten weisen aber eine sehr 
schlechte Keimf~higkeit auf. 
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Als winterannuel le  Hii lsenfruchter  aus der 
Ga t t ung  Vicia w~ren fiir bes t immte  Gebiete und  
Kl imate  neben  der Saatwicke, der  Zottelwicke,  
der pannonischen  Wicke, der schmatbI~t t r igen 
Wicke und  der Ackerbohne noch die Vicict 
striata M. BI~ZB. und  die groBbliitige Wicke, 
Vicia grandiflora ScoP. zu n e n n e n  (2). Die 
zuletzt  genann te  Art  wird neben  einer Reihe 
anderer  Vicia-Arten (z. B. Vicia sat@a, V. villosa, 
V. dasycarpa, V. hybrida, V. lutea, V. No~ana 
u n d  V. peregrina) in einigen Teilen Anatol iens  
angebau t  (33). 
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