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Einer der schônsten und zugleich seltensten deutschen

Bâume, der Speierling, droht auszusterben, da die natiirli-
che Verjùngung untff den heutigen Umweltbedingungen
nicht mehr ausreichend môglich ist. Mit der Wahl zum

,,BAUM DES JAHRES 1993" wird auf den Speierling
aufmerksam gemacht. Der Bestand soll nicht nur erhalten,

sondern auch wieder vermehrt und dadurch gesichert
werden.

Das KURATORIUM ,,BAUM DES JAHRES" hat den

Speierling gewâhlt, da er besonders bedroht ist. Durch neue

Anzuchtverfahren kônnen jetzt wûchsige Pflanzen erzeugt
werden; dadurch ist eine rasche und wirksame Hilfe
môglich.
Der Speierling entwickelt sich im Freistand zu 12 bis 15 m
hohen, weit ausladenden Bâumen, wâhrend er im Wald, un-
terstùtzt durch sachgemâBe Pflege bei den Durchforstun-
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gen,25 und auch 30 m Hôhe erreichen kann. Hier bildet der
Speierling gerade und vollholzige Schâfte aus. Ohne eine
wiederholte Freistellung kann der Speierling gegen die
meist wtichsige Buche nicht konkurrieren und wird her-
ausgedunkelt. Im frtiher verbreiteten Mittelwald gab es fùr
Bâume der zweiten GrôBenklasse gute Wuchsvorausset-
zungen. Mit der Einfthrung der ertragreichen Hochwald-
wirtschaft ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Baumarten
wie der Speierling, die Elsbeere, aber auch Ahorn und Kir-
sche rasch aus dem Buchenhochwald gedrângt. Diese
Baumarten ûberlebten an Bestandesrândern, in kleinen und
kleinsten Waldstûcken mit hohem Randanteil und als Soli-
tiirbâume in Einzellagen.

DaB sich der Speierlingtrotz reicher Samenbildung nicht
mehr ausreichend natûrlich verjûngt, liegt an den Mâusen,
die ûber Winter fast alle Kerne verzehren, an Pilzen, die die
Keimlinge vernichten, am Wild, das die wenigen Pflanzen
bevorzugt verbeiBt und schlieBlich an der forstlichen Kon-
kurrenz durch andere, wûchsigere Arten. Nur eine stândige
Fôrderung durch die Forstleute kann Speierlinge in wùchsi-
gen Mischbestânden erhalten. Als Folge der beschriebenen
Gefahren ist der Speierlingsbestand in Deutschland auf
3500 bis 4000 Bâume zusammengeschrumpft. Jiingere
Bâume unter einem Alter von 40 Jahren gibt es nur 100, zu
wenig um die Artzu erhalten.

Verbreitung und Wachstum des Speierlings
Die s{id- und mitteleuropâische Baumart Speierling hat sich
in der Nachwdrmezeit von 9000 bis 8000 vor Christus als
xerothermes Florenelement von Frankreich aus nach Sûd-
westdeutschland verbreitet. Die neue Verbreitungskarte
zeigtdie Einwanderungsrichtung deutlich. Bis in den Raum
von Halberstadt konnte der Baum vordringen. Im Forstamt
Naumburg an der Saale finden sich noch 116 kartierte Spei-
erlinge und rund 10000 Elsbeeren. Mit der Vorherrschaft
des Menschen endete die ,,natùrliche" Verbreitung von
Pflanzen und Tieren. Es bleibt lediglich festzustellen, daB
der Speierling frûher in Nordhessen, in Nordrhein-
Westfalen und auch im Raum Braunschweig vorkam. Ganz
auffâllig ist die auBergewôhnliche Ûbereinstimmung des
Verbreitungsgebietes der Elsbeere mit dem des Speierlings.
Beide Arten bevorzugen den trockenen, wârmeliebenden
Eichenmischwald und die trockenen Kalkbuchenwâlder. In
diesen Waldgesellschaften sind sie konkurrenzfâhig.
Die natiirliche Rtickwanderung nach der Eiszeit wurde
punktuell unterstùtzt durch den Anbau des Speierlings
durch Klôster und Garnisonen. Man kannte seit altersher die
medizinische Wirkung der Friichte als Heilmittel gegen den
Durchfall.

Titelseite
Einer der schônsten Speierlinge steht
bei Olbronn in der Nàhe von Pforzheim.
Der Baum steht wie viele Speierlings-
altstdmme unter Naturdenkmalschutz.

Abb. I
Der Speierling hat eine Verbreitung im
mitt ler en und sûdô s t lic hen Europ a.
Nach der Eiszeit wanderte er von
Frankreich nach Deutschland ein und
erreichte Halberstadt als nôrdlichste
Verbreitung.

Wâhrend der Speierling in Sùdeuropa wegen der periodisch
schlechten Wasserversorgung oft nur buschfôrmig wâchst,
erreicht er in seinem nôrdlichen Verbreitungsgebiet die
grôBten Hôhen und Durchmesser. Mit 140 cm Durchmesser
in der Brusthôhe ist der Feldspeierling in Frankfurt-
Bonames der dickste Stamm, und mit 31 m Hôhe steht in
Eppingen in Baden-Wûrttemberg der hôchste bekannte
Speierling Deutschlands. In der Schweiz gibt es einen
32,5 mhohen Speierling.
Die erwartete Klimaerwiirmung wiirde der Art entgegen-
kommen und die Konkurrenzfâhigkeit frirdern.
Der Baum kennt keine speziellen Krankheiten, er wird ûber
300 Jahre alt und stirbt dann durch eine von innen heraus
fortschreitende Aushôhlung des Stammes.
Der Speierling gehôrt botanisch zu den Rosengewâchsen.
In dieser groBen Familie gehôrt er zu den Ebereschen, von
denen vier Arten in Deutschland hâufiger sind. Die EBER-
ESCHE oder VOGELBEERE und der SPEIERLING mit
gefiederten Blâttern und die MEHLBEERE sowie die ELS-
BEERE mit gelappten Blâttern. Die Âhnhchkeit zur Eber-
esche wurde dem Speierling sicher gelegentlich zum Ver-
hângnis. Man achte daher auf die beim Speierling ab Alter 7
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von unten her aufreiBende Rinde, auf die grûnen, klebrig-
kahlen Knospen, die bei der Eberesche schwarzbraun und
behaart sind und auf die Frûchte, die sich bei der Eberesche

frtiher bilden und viel kleiner sind.
Die Verjûngung erfolgt vereinzelt durch Samen, meist durch
Stockausschlag oder Wurzelbrut. Unmittelbar nach dem

Fâllen eines Speierlings bildet sich diese Wurzelbrut, muB

dann aber sofort geschtitzt werden, sonst wird sie restlos

verbissen und ist damit verloren. Vereinzelt lâBt sich zeigen,
daB der Speierling neue Areale erobern kann, wenn er nicht
durch Mâuse und V/ildverbiB vernichtet wird.
DaB die Nachzucht des Speierlings heute in groBem Um-
fang môglich ist und auch erfolgt, ist einem Forschungsvor-
haben des Niedersâchsischen Ministeriums fùr Wissen-
schaft und Kultur zu verdanken. Seit Jahren ist es das Ziel
der Arbeit von Prof.Dr.WKausch-Blecken von Schmeling
vom Fachbereich Forstwirtschaft der Fachhochschule Hil-
desheimÆIolzminden, den Speierling zu rctten.
Die Bemûhungen um die Erhaltung der Baumart Speierling
erfahren mit seiner Wahl zum BAUM DES JAHRES 1993

einen Hôhepunkt.
Dieser Baum kann mit den heute gewâhrten Umweltbedin-
gungen nicht mehr erfolgreich fertig werden und sich im
Bestand erhalten. SchutzmaBnahmen sind unerlâBlich. Ein
Unterschutzstellen der letzten Bâume wiirde jedoch nicht

ausreichen, nur das Ende der Art aufschieben. Es bedarf
vielmehr der aktiven Nachzuchtund der Wiedereinbringung
des Speierlings. Dazu eignen sich alle Waldstandorte,
auf denen die Elsbeere vorkommt, sowie Solitàirpflanzun-
gen in Parks und der Landschaft, da der Speierling im Frei-
stand besonders schône, weit ausladende Kronen bildet. Die
reiche herbstliche Fruchtbildung prâdestiniert den Baum
auch ftr Pflanzungen auf Streuobstwiesen und Wild-
âckern.
Das Holz des Speierlings ist das schwerste aller europâi-
schen Laubhôlzer. Es ist hart und fest und wurde fi.ir viele
mechanischeZwecke verwendet. Heute nimmt man es gele-

gentlich ftr Furniere, Billardstôcke, Môbel, Hobel oder

Dudelsackpfeifen. Es sind nur etwa 100 Kubikmeter jâhr-
lich in ganz Europa.
Der Name SPEIERLING wird 1340 im Steigerwald erst-

mals in der heutigen Schreibweise urkundlich erwâhnt.
Frûhere Schreibweisen wie ,,spirboum" gehen bis in das 8.

Jahrhundert zurûck. 1542 wird das Wort ,,Speierling" erst-

mals gedruckt. Von einer Vielzahl regional gebrâuchlicher

Namen hat sich ,,Speierling" im 16. Jahrhundert rasch
durchgesetzt. Der,lateinische Name,,Sorbus domestica"
findet sich erstmals 1543 aû einem Herbarblatt von
ALDROVANDI in Bologna,1563 wird er in einem botani-
schen Werk gedruckt.

Abb.2 und 3
Die freistehenden Speierlinge wachsen breit ausladend, wiihrend sich in

der engen Konkurrenz des Waldbestandes schmale, bis 30 m hohe

Briume bilden. Ein Baum aus Ôsterreich (tinks) und ein Stamm aus

Arnstein zeigen diese Wuchsformen deutlich.



Pflanzenanzucht
Seit zweitausend Jahren versuchte man vergeblich, nen-
nenswerte Mengen von Speierlingspflanzen zrr erzeugen.
Immer wieder gehen die auflaufenden Sâmlinge nach
kurzer Zeitein. Nur in Bulgarien sind Freisaaten gelungen.
Der Speierling lâBt sich im Sâmlingsalter nur schwer am
Leben erhalten. Ohne den mehrfachen Einsatz von Fungizi-
den gehen alle Keimlinge ein. Die ûblichen Baumschulme-
thoden lassen sich beim Speierling nicht anwenden. Man
versuchte daher immer wieder, den Speierling durch Pfrop-
fen, Okulieren und andere Techniken der kûnstlichen Ver-
mehrung zu erhalten, doch konnte sich keine dieser Techni-
ken durchsetzen. Nachdem die Hoffnung auf eine Bewâlti-
gung dieses Problems schon fast aufgegeben war, fanden
ROHMEDER und BAMBERG in den vierziger und ftnfzi-
ger Jahren dieses Jahrhunderts ein sicheres Verfahrenzur
Nachzucht grôBerer Stûckzahlen zu wirtschaftlichen Kosten.
Tiotz Verôffentlichung des Verfahrens wurde es rasch wie-
der vergessen und erst 1985 wiederentdeckt und bei einem
Speierlingsherkunftsversuch eingeset zt. D amit gelang der
Durchbruch der Nachzucht in groBen Sti.ickzahlen.
Der entscheidende Schritt zur erfolgreichen Anzucht war
die Abkehr von den baumschultiblichen Freisaaten mit an-
schlieBendem Verschulen der Pflanzen. Die nach der Ernte
ausgewaschenen Samen werden zweieinhalb bis drei Mo-
nate naBkalt behandelt, dadurch wird die Keimhemmung
vollstândig aufgehoben. Setzt man die Keimlinge wenige
Thge nach dem Keimen in torfgefiillte Jiffytôpfe oder gleich

in grôBere Weichwandcontainer und behandelt sie mehrfach
mit Fungiziden, kann man mit einer Ausbeute von 70 Pflan-
zen aus 100 Kernen rechnen. Die Sâmlinge erreichen im er-
sten Sommer 60 bis 120 cm Hôhe und kônnen damit gleich
ins Freie gebracht werden. Das sind die richtigen Pflanzen
ftr das Jubilâumsjahr 1993, soweit nicht einzelne Baum-
schulen auch grôBere Pflanzen und Heister vorrâtig haben.
Zweijafuige Pflanzen werden im Gewâchshaus an die zwei
Meter groB und sind zu unproportioniert und damit un-
brauchbar.
Speierlingspflanzen werden mit gârtnerischer Sorgfalt ge-
setzt. Sie erhalten gleich nach der Pflanzung einen sicheren
VerbiBschutz durch eine ,,Drahthose" aus Maschendraht
und am besten am Anfang auch noch einen stûtzenden Stab.
Im ersten Jahr soll man die Pflanzen in Dûrreperioden gie-
Ben, danach besteht nur noch Gefahr durch Mâuse.
Die deutschen Forstlichen Versuchsanstalten haben vor
knapp 10 Jahren einen vergleichenden Herkunftsversuch
angelegt, der ûber das Wachstum junger Speierlinge unter-
schiedlicher Herkunft Informationen liefern soll. Da die zu-
gehôrigen Versuchsflâchen ùber Deutschland und die
Schweiz verteilt angelegt wurden, kann auch ùber das
Wachstum auf verschiedenen Standorten und in verschiede-
nen Hôhenlagen demnâchst mit ersten Aussagen gerechnet
werden. Es zeigt sich, daB der Speierling auf einer wesent-
lich breiteren Standortamplitude gedeihen kann, als man
bisher annahm.



Speierlingsanzuchtempfehlungen
,rztrm Hausgebraucht'
Bei der Anzucht kleiner Mengen kann zusammengefaBt

folgendes Vorgehen empfohlen werden.

Man sammelt Ende September oder Anfang Oktober herun-
tergefallene Friichte. Dabei bringen fremdbestâubte B âume

besser keimende Samen als selbstbestâubte Bâume. Reife
Frûchte zerdrûckt man mit der Hand und wâscht die Kerne
mit krâftigem Wasserstrahl aus, das Fruchtfleisch wird
weggespiilt. Die Kerne und die oft noch anhângenden Spel-
zen trocknet man ein paar Thge und kann sie dann verlesen.

Das ist aber fi.ir eine anschlieBende Weiterbehandlung nicht
erforderlich, die Spelzen stôren das Keimverhalten nicht.
Die Kerne lâBt man kùhl und trocken liegen. Zweieinhalb
Monate, bevor man die Sâmlinge haben môchte, legt man
die Kerne auf angefeuchteten Sand, deckt leicht mit Sand ab

und stellt das GefâB in den Kùhlschrank auf 4 Grad. Ab und
an ist etwas Wasser nachzugeben. Am Ende der Stratifizie-
rung kônnen die ersten Samen schon keimen. Die Schale

wird dann ohne Deckel warm gestellt aû 20 Grad und in-
nerhalb von 8 Thgen keimen alle Samen. Jetzt pikiert man
die Sâmlinge in torfgefùllte Jiffypots oder in 1,3 I fassende

torfgeftllte Weichwandcontainer. Die pikierten Sâmlinge
werden zwei- bis dreimal mit einem Fungizid besprûht, bis
der Thieb verholzt ist. Der Keimling wâchst dann in einem
Gewâchshaus oder einem warmen Raum so tasch, daB er ei-
nen Stab braucht, damit er beim GieBen nicht umgedrûckt
wird. Nach dem Ende der Frôste kann man die Tôpfe ins
Freie setzen. Die Weichwandcontainerpflanzenwerden zum
Herbst hin groB genug sein, um an den endgûltigen Standort
verpflanzt werden zu kônnen. Die in Jiffypots pikierten
Pflanzen lâBt man noch ein zweites Jahr an ihrem Standort
ehe man sie versetzt. Wenn bei einer mehrjâhrigen Pflanze
der Ballen abfâllt macht das nichts, man kann sie in dem Al-
ter auch wurzelnackt verpflanzen. Die jungen Speierlinge
werden sorgfâltig gepflanzt, im ersten Jahr bei Tiockenheit
auch gegossen und vor allem gleich mit einem VerbiBschutz
versehen.

Abb.4 bis 8
Freisaaten (links auJSen) geraten nur ausnahmesweise, meistens enden

sie mit einem vdlligen Fehlergebnis. Verschult man dagegen in Jffipots
pikierte Sdmlinge (Abb.5), kann man nach einigen Jahren vesetzbare

Pflanzen oder Heister erzielen wie bei anderen Baumarten.
Mehrjrihrige Pflanzen lassen sich auch wurzelnackt erfolgreich
verpflanzen.
Wrihrend einJffipot (Abb.6 undT) nurfiir einige Wochen Lebensraum

fùr den Sàmling bietet, kann man die Scimlinge in I ,3 I fassenden
Weichwandcontainern bis zum Herbst halten und dann direkt auf die
Freiflàche bringen. Soweit Gewtichshausfldchen zur Verfiigung stehen,

empfiehlt sich dieses Verfahren (Abb. 8).



Fruchtgewinnung und Fhuchtverwertung
Die Verwendbarkeit der Speierlingsfrùchte hat sicher ent-
scheidend dazu beigetragen, daB der Speierling in vielen
botanischen und medizinischen Biichern erwâhnt wird.
Wegen der Frûchte wurde der Baum angepflanztund erhal-
ten. Viele der freistehenden und groBfrûchtigen Speierlinge
sind durch jahrhundertelange Selektion zur heutigen Form
gelangt. Ziele der Selektion sind die FruchtgrôBe und die
jâhrliche, reichliche Fruchtbildung. Die Vielfalt der Frucht-
formen und Farben veranlaBte immer wieder Autoren, Ras-
sen und Unterarten auszuscheiden. Die Birnenform ùber-
wiegt bei weitem, demgegenùber ist die Apfelform selten.
Letztere halten sich besser zwischen der Ernte und der
Vermarktung, sie werden nicht so schnell weich wie die
birnenfôrmigen Speierlingsfriichte.

Die frûheste Fruchtbildung wird in Deutschland an sieben-
jâhrigen Speierlingen beobachtet, wobei Verletzungen der
kleinen Bâume an der Wurzel, am Stâmmchen oder in dem
Kronenbereich das sicherste Mittel sind, sie zum Fruchten
anzuregen.
Waldspeierlinge werden durch die seitliche Konkurrenz
gezwungen, ihre Wuchsenergie auf das Hôhenwachstum zu
richten, daher fruchten sie seltener und nicht so reich wie
Feldspeierlinge. Die Fruchtreife erfolgt meist im September
oder in den ersten Oktobertagen. Die zur Àpfelweinherstel-
lung benôtigten harten, unreifen Frûchte werden zwei Wo-
chen vorher geerntet, ehe sie weich und damit sâurearm
werden. Die zur Schnapsherstellung benôtigten Frûchte sol-
len reif und sûB sein, man sammelt sie nach dem natùrlichen
Abfall unter den Bâumen auf. Fiir die Verwendung als Obst

vorgesehene Friichte mûssen ge-
pflûckt und vorsichtig bis zur
Reife gelagert werden. Wenn sie
auBen braun werden, sind sie in-
nen weich, sûB und eBbar. Speier-
lingsfrûchte enthalten mehr
Zucker als Weintrauben.
Die Ernte der Speierlingsfrûchte
erfolgt gelegentlich durch pflùk-
ken, meist werden sie abge-
schlagen. Bei groBen Bâumen ist
das Pflûcken zu gefâhrlich. Die
Frûchte fallen dann auf ausge-
breitete Planen und werden ein-
gesammelt. Man rechnet mit ei-
ner durchschnittlichen Tageslei-
stung von 100 bis 150 kg je Mir
arbeiter. Fûr das Anstellen der
Leitern und das Herabschlagen
der Friichte kann man eben-
soviele Mitarbeiter einsetzen wie
ftr das Aufsammeln. Der ZenI-
ner harte Frûchte wird zwischen
70 und 120 DM angekauft. Wei-
che Frûchte sollen nicht darunter
sein, denn sie enthalten keine
Gerbsâure mehr und damit fehlt
der ftr die Speierlingsâpfelwein-
herstellung besonders gesuchte
Inhaltsstoff. Es ergeben sich nach
dem Mahlen derFrûchte und dem
Auspressen Literpreise von 7 bis
9 DM ftr den Most, bei kleinen
Mengen werden auch 10 DM
gefordert und gezahlt.

Abb.9 und I0
D ie Fr iic hte zei ge n unt e r s c hie dliche
Formen und Farben. Oft ist die der
Sonne zugewandte Seite im Herbst rot,
wtihrend die andere Seite gelb ist. Frei-
stehende Bàume fruchten viel reicher
als eingeengte Waldbriume, bisweilen
n'agen sie 20 Ztr. Frùchte.



In dieser Verwendung ist der
Speierling am bekanntesten.
Viele Frankfurter meinen, das sei
ein besonders herber Apfel, von
dem man diesen vorztiglichen
Âpfelwein mache. Nur wenige
kennen den mit 300 Exemplaren
im Raum Frankfurt stehenden
Baum aus eigener Anschauung.
Eine gezielte Verwendung als
Zusarz zum Àpfelwein zur bes se-

ren Haltbarkeit, zur Fôrderung
des Geschmacks und der Farbe
gibt es erst seit Ende des 18.

Jahrhunderts. Bei sauren Âpfeln
fiigt man ein hozent zu, bei
sùBen Âpfeln gibt es auch 2 bis
37o Speierlingsmost zum Apfel-
saft. In jedem Fall ist der Speier-
lingsâpfelwein ein qualitativ
ausgewâhlt guter, meist etwas
herberer Wein.
Neben der Arterhaltung gibt es

also auch noch andere Grûnde,
den Baum Speierling zu erhalten,
ihn verstârkt wieder anzupflan-
zen und zu pflegen. Bei der na-

turgegebenen Bindung an nâhr-
stoffreiche, trockene und warme
Standorte gehôrt er auf Streu-
obstwiesen und in alle artenreich
anzulegenden Waldriinder, er ist
bei den Aufforstungen ehemals
landwirtschaftlich genutzter Flâ-
chen zu berûcksichtigen und hat

als Solitârbaum in der Land-
schaftsgestaltung eine starke
Stellung.

Abb. lI und 12

Im September werden die noch harten
Friichte abgeschlagen, um den sauren
und herben Saft zur Verbesserung des Apfelweins einzusetzen. Das gibt dann den Speierlingsdpfelwein, einen qualitativ immer besonders guten

Àpfelwein. Unter hohem Druckwerden die gemahlenen Frùchte ausgeprefit, die PreJ3riicksttinde stapeln sich. Der Speierlingszusatz verbessert den

Geschmack, die Haltbarkeit und die Farbe des erfr ischenden Getrànks, das nicht nur im Raum Franlcfurt bekannt und beliebt ist.
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,,Baum des Jahres"
1989 Eiche, 1990 Buche, 1991 Linde, 1992Ulme,1993 Speierling.
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