
 

Steckbrief: Crataegus laevigata (POIR.) DC. – Zweigriffliger Weißdorn (Rosaceae) 

Biologie und Ökologie 
Gefährdung Verantwortung Verbreitung in Deutschland 

nicht gefährdet (Metzing et al. 2018) hohe Verantwortlichkeit (Metzing et al. 

2018) 

BB, BE, BY, BW, HB, HH, HE, MV, 

NI, NRW, RP, SL, SN, ST, SH, TH 

(Jäger 2017) 

Gefährdungsursachen Standort Beschreibung 

- Waldränder, Gebüsche, Hecken, 

Laubwälder (Oberdorfer 1990, Jäger 

2017) 

bis 8 m hoher, stark bedornter Strauch, 

Kelchblätter etwa so lang wie breit, der 

Frucht +/- anliegend, Kurztriebblätter 

wenig geteilt (kaum über 1/3 der 

Spreite), im Umriss oval rundlich, mit 

stumpfen, ± relativ stumpf gezähnten 

Blattlappen, Frucht mit 2(-3) Griffeln 

(Floraweb 2021,Jäger 2017); 

Verwechslungsmöglichkeiten: 

zahlreich, siehe Hybridisierung, 

Sonstiges 

Lebensform Lebensdauer Mykorrhizierung 

Phanerophyt (Ellenberg et al. 1992) bis 100 Jahre (Oberdorfer 1990, Bartha 

2004) 

arbuskuläre Mykorrhiza (Thomas et al. 

2021) 

Blütezeit Bestäubung Kompatibilität 

Mai, 2 Wochen vor C. monogyna, 

Blühreife: ab (4) 10-15 Jahren (Bartha 

2004); Mai bis Juni (Bujarska-

Borkowska 2006); Mai, 

Vorweiblichkeit (Jäger 2017) 

Insektenbestäubung (Oberdorfer 1990); 

fäulnisliebende Fliegen (Musciden, 

Tachiniden), Käfer, Schwebfliegen, 

Honigbienen, Hummeln (Bartha 2004); 

Käfer, Fliegen, Bienen (Jäger 2017*); 

Wildbienen: Andrena argentata, A. 

bicolor, A. bucephala, A. chrysosceles, 

A. ferox, A. flavipes, A. fulva, A. fulvata, 

A. haemorrhoa, A. minutula, A. 

nigroaenea, A. pusilla, A. scotica, A. 

stragulata, A. synadelpha, A. varians 

(Westrich 2018) 

selbstinkompatibel (Thomas et al. 

2021) 

Frucht und Samen Samenanzahl- und Gewicht Samenreife und Ausbreitung 

Frucht: Apfelfrucht, dunkel- bis 

schwarzrot, ellipsoidisch bis kugelig, 

meist unter 10 mm lang (Bartha 2004, 

Jäger 2017); Samen: Steinkerne 6,2-7 x 

4,5-5 mm, ellipsoid bis kugelförmig, 2 

Einschnitte, Oberfläche glanzlos, blaß 

braun (Bojnanský & Fargašová 2007) 

Frucht mit 2(–3) Steinkernen (Jäger 

2017, Eriksson & Ehrlen 1991);  

Frischmasse pro Frucht: 0,82 ± 0,2 g, 

Gewicht pro Same: 59,9 g (Eriksson & 

Ehrlen 1991); Tausendkorngewicht: 

46,9 g (WIPS-De) 

September bis Oktober (Bartha 2004); 

106 Tage von Befruchtung bis zur 

Samenreife, 64 Tage verbleiben reife 

Früchte am Strauch, bis sie abfallen 

(Eriksson & Ehrlen 1991); 

Verdauungsausbreitung (Oberdorfer 

1990) 

Kulturansprüche 

Wasserbedarf pH-Spezifität Substratspezifität 

Frischezeiger (Oberdorfer 1990, 

Ellenberg et al. 1992); feucht bis mäßig 

frisch, Grundwasseranschluß, keine 

Staunässe (Bartha 2004) 

schwach bis mäßig sauer (Oberdorfer 

1990, Bartha 2004); Schwachsäure- bis 

Schwachbasenzeiger (Ellenberg et al. 

1992); basenhold (Jäger 2017) 

humose, tiefgründige Lehmböden 

(Oberdorfer 1990, Bartha 2004)  

 

  



Lichtbedarf Nährstoffbedarf Temperaturansprüche 

Halbschatten-, Lichtpflanze 

(Oberdorfer 1990, Ellenberg et al. 

1992); reduzierte Vitalität bei starker 

Beschattung (Bartha 2004) 

 

basenreich, nährstoffreich (Oberdorfer 

1990, Bartha 2004 mäßig 

stickstoffreich (Ellenberg et al. 1992) 

Mäßigwärme- bis Wärmezeiger 

(Ellenberg et al. 1992); 

frostempfindlich, verglichen mit 

anderen Crataegus-Arten (Percival & 

Fraser 2001) 

Vermehrung Keimungsansprüche Keimungsdauer 

generativ über Samen (Thomas et al. 

2021); vegetativ über Wurzel- und 

Stockausschlag (Bartha 2004); 

Kultursorten über Veredelung 

(Bujarska-Borkowska 2006);  

Keimrate 40 %, nach 1-jährigem Über-

liegen oder Stratifikation (Bartha 

2004); Photoperiode (Tag/Nacht) 16/8 

h, 15/3 °C oder 20/3 °C (Bujarska-Bor-

kowska 2006); geringe Keimraten nach 

Skarifikation, 12 Wochen Kältestratifi-

kation (4 °C), 4 Wochen Zwischentem-

peratur (14/6 °C), anschließend Photo-

periode (Tag/Nacht) 14/10 h, 22/14 °C 

(WIPS-De) 

3-5 Wochen (Bujarska-Borkowska 

2006); mehrere Wochen (WIPS-De) 

Schädlinge Dormanz und Samenlebensdauer Hybridisierung 

Bakterien (Agrobacterium tumefaciens, 

Erwinia amylovora), Pilze (Bsp. 

Weißdorn-Schlauchpilz, Taphrina 

crataegi), Insekten (Gallmilben, 

Gallmücken, Laubholzmistel Viscum 

album subsp. album (Bartha 2004); 

vollständige Liste siehe Thomas et al. 

2021 

physiologische und physikalische 

Dormanz (Thomas et al. 2021);  

Dormanzbrechung durch Wärme- und 

Kältestratifikation oder chemische 

Skarifikation, orthodoxe, 

lagerungsfähige Samen (Bujarska-

Borkowska 2006); kurzlebige 

Samenbank, weniger als 1 Jahr 

(Poschlod et al. 1991) 

Hybridkomplexe C. laevigata x C. rhip-

idophylla (C. x macrocarpa), C. laevi-

gata x C. monogyna (C. x media), C. 

laevigata x C. lindmanii (C. x calycina) 

(Jäger 2017); Reziprokhybridisierung 

C. monogyna x C. laevigata (C. x inter-

mixta), Mehrfachhybridisierung mög-

lich (C. laevigata x C. x media) (Bartha 

2004); C. laevigata x C. microphylla 

(C. x hafniensis) (Christensen 1992); 

intergenerische Hybridisierung: Mespi-

lus germanica x C. laevigata (Byatt et 

al. 1977) 

* Angabe bezieht sich auf die Gattung 

Sonstiges 
Tiefwurzler, Heilpflanze (Oberdorfer 1990); Bienenweide, wenig feuerresistent, rauchhart, hohes Staubfangvermögen, 

Verwendung bei Waldrandgestaltung, Schutzpflanzungen, Vogelschutzgehölz, Eingrünung, Befestigung von Böschungen 

(Bartha 2004); Zuwachs 0,60 m/ Jahr (Leemans 1992); salztoleranteste Art aus der Gattung Crataegus (Percival & Fraser 

2001); 2 Unterarten: subsp. laevigata, subsp. palmstruchii, die sich in Blattlänge, -behaarung, Blattlappenform, 

Kelchblattstellung, Fruchtform, -farbe, -größe unterscheiden (Jäger 2017); hinsichtlich der Blattform identische Typen, aber 

mit ± verlängerten, zugespitzten Kelchblättern gehören in den Hybridkomplex Crataegus x macrocarpa HEGETSCHW. (z. T. 

Rückkreuzungen?) und können als "palmstruchii-Typen" bezeichnet werden (Floraweb 2021) 

  



Abbildungen Verbreitungskarte Deutschland 
 

 
 

Blüte von Crataegus laevigata 

(Foto: Botanischer Garten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,  

F. Hahn) 

 

 
 

Früchte von Crataegus laevigata 

(Foto: Botanischer Garten der Universität Potsdam, D. Lauterbach) 

 

 
(Quelle: NetPhyD, BfN 2013) 

Zitiervorschlag: Weißbach, S., Lauterbach, D. (2021) Steckbrief Crataegus laevigata, erstellt am 15.03.2021. – Netzwerk zum Schutz 

gefährdeter Wildpflanzen in besonderer Verantwortung Deutschlands (WIPs-De), http://www.wildpflanzenschutz.de/. 
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