
 

Steckbrief: Epilobium montanum L. – Berg-Weidenröschen (Onagraceae) 

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, HE, HH, MV, 

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

(Jäger 2017) 

Gefährdungsursachen Standort Beschreibung 

möglicher Rückgang durch 

Bodenverdichtung (Godefroid & 

Koedam 2004) 

krautreiche Laub- und 

Nadelmischwälder, in Schlagfluren, an 

Waldwegen, in Hecken, Garten- und 

Parkanlagen, auf Steinschutt 

(Oberdorfer 1990, Jäger 2017) 

Pflanzenhöhe (3-)10-80 cm, kurzes 

Rhizom, Stängel aufrecht, rund, ohne 

herablaufende Linien, mit 2 

Haarleisten, Gipfel im Knospenzustand 

nickend, Blätter gegenständig 

(zuweilen 3-wirtelig), elliptisch 

eiförmig, am Grund abgerundet 

herzförmig, zugespitzt, unregelmäßig 

gezähnt, kurz gestielt, fast sitzend, (4-

)6-10 cm lang, Blüte 8-12 mm lang, lila, 

Narbe 4-teilig (Floraweb 2021); Kelch 

und junge Kapsel drüsenhaarig, Haare 

0,10 – 0,17 mm lang (Jäger 2017, 

Krajšek et al. 2006); 

Verwechslungsmöglichkeit mit E. 

collinum: Stängel vom Grund an ästig, 

Kelch und Kapsel drüsenlos behaart, 

Haare 0,08–0,11 mm lang (Jäger 2017, 

Krajšek et al. 2006)  

Lebensform Lebensdauer Mykorrhizierung 

Hemikryptophyt (Jäger 2017) ausdauernd (Jäger 2017); Bildung von 

Überwinterungsrosetten (Hibernakel) 

im Spätherbst (Harper & Wallace 1987) 

arbuskuläre Mykorrhiza (Dominik et al. 

1954) 

Blütezeit Bestäubung Kompatibilität 

Juni bis September (Jäger 2017); 

Blühdauer insgesamt: 7 Wochen 

(Myerscough et al. 1966) 

meist Selbstbestäubung (Oberdorfer 

1990); Selbst-, Insektenbestäubung 

(Jäger 2017); durchschnittlich 92 % 

fertile Pollenkörner (Schmitz 1988) 

selbstkompatibel (Myerscough et al. 

1966, Harper & Wallace 1987) 

Frucht und Samen Samenanzahl- und Gewicht Samenreife und Ausbreitung 

Kapsel flaumig behaart, abstehend 

drüsig, Same verkehrt eiförmig, an der 

Spitze abgerundet, mit feinen 

verlängerten Papillen besetzt 

(Floraweb 2021); Samen: 1,12 x 0,4 

mm (Akbari & Azizian 2006); Samen 

mit apikalen 7,5-10 mm langen Haaren, 

Oberfläche dicht warzig, nußbraun bis 

braun (Bojnanský & Fargašová 2007) 

durchschnittlich 10 Kapseln pro 

Pflanze, 1348 Samen pro Pflanze 

(Harper & Wallace 1987); 

Tausendkorngewicht: 0,0633 g (Török 

et al. 2013); 0,07 g (WIPs-DE) 

Samenreife 22 Tage nach Bestäubung 

(Harper & Wallace 1987); 

Windausbreitung (Myerscough et al. 

1966, Oberdorfer 1990, Jäger 2017); 

Fallgeschwindigkeit der Samen: 

18 cm/s (Myerscough et al. 1966) 

  



Kulturansprüche 

Wasserbedarf pH-Spezifität Substratspezifität 

frisch (Oberdorfer 1990, Ellenberg et 

al. 1992) 

Mäßigsäure- bis Schwachbasenzeiger 

(Ellenberg et al. 1992); breites 

Toleranzspektrum (Myerscough et al. 

1966) 

humose Lehmböden (Oberdorfer 1990) 

Lichtbedarf Nährstoffbedarf Temperaturansprüche 

Schatten- Halbschattenpflanze 

(Oberdorfer 1990, Ellenberg et al. 

1992, Myerscough et al. 1966) 

nährstoffreich (Oberdorfer 1990, Jäger 

2017) 

indifferent (Ellenberg et al. 1992); 

breites Temperaturspektrum, 

Vorkommen vom Tiefland bis 

Mittelgebirge bis 780 m (Myerscough 

et al. 1966)  

Vermehrung Keimungsansprüche Keimungsdauer 

über Samen oder Stecklinge (Cheers 

2003*) 

Photoperiode (Tag/Nacht) 14/10 h,  

22/14 °C, Keimrate 100 %, Lichtkeimer 

(WIPs-DE) 

t´50-Wert: 6 Tage (WIPs-DE) 

Schädlinge Dormanz und Samenlebensdauer Hybridisierung 

Wanzen (Lygocoris pabulinus), 

Pflanzenläuse (Craspedolepta 

nebulosa, C. subpunctata), Blattläuse, 

Fransenmotten, Schwärmer, Blattkäfer, 

Gallmücken, Rostpilz Pucciniastrum 

epilobii, Schlauchpilz Septoria epilobii 

(E. angustifolium, Myerscough 1980) 

nicht dormant (Baskin & Baskin 1998); 

unterschiedliche Angaben, von 

kurzlebiger bis langlebiger Samenbank 

(Thompson et al. 1997) 

Epilobium x kitcheneri McKean (E. 

pedunculare A. Cunn. x E. montanum 

L.) (McKean 1999); E. collinum 

C.C.GMEL. x  E. montanum L. (Jäger 

2017) 

t'50-Wert: Anzahl an Tagen, nach denen die Hälfte der Gesamtkeimrate erreicht wurde; * Angabe bezieht sich auf die 

Gattung 

Sonstiges 
Mullbodenpflanze (Oberdorfer 1990) 
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Blüte und geöffnete Frucht von Epilobium montanum 

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

A. Schönhofer) 

 

  
Same von Epilobium montanum 

(Foto: Botanischer Garten der Universität Osnabrück, S. Oevermann) 

 

 
(Quelle: NetPhyD, BfN 2013) 
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