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Castanea sativa – Esskastanie, Edelkastanie (Fagaceae)
INGO HETZEL & ARMIN JAGEL

1 Einleitung
Die Ess- oder Edelkastanie (Castanea sativa) ist in Deutschland ein beliebter und weit 
verbreiteter Parkbaum. Am �tna auf Sizilien sind Stammdurchmesser von �ber 6 m 
gemessen worden, womit die Esskastanie zu den dicksten B�umen der Alten Welt geh�rt 
(D�LL & KUTZELNIGG 2011). Unter nat�rlichen Bedingungen werden die B�ume normaler-
weise 500 bis 600 Jahre alt. Am Nordhang des �tna aber wurde ein f�nfst�mmiger Baum
sogar auf 2000 Jahre gesch�tzt, der einen Kronenumfang von 56 m aufweist. Man nennt ihn 
die "Kastanie der 100 Pferde" und sagt, dass so viele Pferde unter seine Krone passen 
(BOTTACCI 2006, Abb. 1). In Nordrhein-Westfalen gibt es am Niederrhein eine eindrucksvolle 
Esskastanien-Allee bei Schloss Dyck, die wahrscheinlich 1811 gepflanzt wurde. Hier hat sich 
der Juchtenk�fer eingefunden (SORG & STEVENS 2010). Im Mittelmeergebiet wird die 
Esskastanie schon seit langem angebaut und auch in Deutschland ist sie besonders im 
S�dwesten ein verbreiteter und eingeb�rgerter Forstbaum. In j�ngerer Zeit breitet sich die 
Art in Deutschland nun auch in Gebieten aus, in denen solch auff�llige Verwilderungen 
bisher nicht beobachtet wurden. Am bekanntesten ist die Esskastanie bei uns aber wohl in 
Form der Marone, die ger�stet auf dem Weihnachtsmarkt verkauft wird (Abb. 2).

Abb. 1: Die auf 2000 Jahre gesch�tzte, vielst�mmige
"Kastanie der 100 Pferde" auf Sizilien (H. STEINECKE).

Abb. 2: Menschen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin 
an einem Stand mit ger�steten Maronen (A. JAGEL).

2 Name
Der Name Kastanie leitet sich von der lateinischen Gattungsbezeichnung Castanea ab. Er
bezieht sich m�glicherweise auf den Ort Kastanea im alten Thessalien, wo die Art h�ufig ist 
(D�LL & KUTZELNIGG 2011). Unumstritten ist die Ableitung des Namens allerdings nicht und 
andere Autoren nehmen an, dass vielmehr der Ort nach dem Baum benannt wurde und der 
Name sich von einer �lteren �g�ischen Sprache ableitet (HEGI 1981). �ber das 
althochdeutsche "chestinna" und das mittelhochdeutsche "kestene", was fr�her gleich-
bedeutend mit "Frucht" gebraucht wurde, entwickelte sich "Kastanie" (CARL 1995). Beson-
ders in der Pfalz werden Esskastanien auch Keschde genannt. Das lateinische Artepitheton 
"sativa" bedeutet "angepflanzt". Der Begriff "Marone" wird insbesondere f�r die zum Verkauf 
angebotenen, besonders gro�en Fr�chte verwendet. Er hat seinen Ursprung im Franz�si-
schen bzw. Italienischen und bedeutet �bersetzt braun (ital. marrone, franz. marron). Da 
Castanea sativa die einzige Art ihrer Gattung in Europa ist, hat sich "Esskastanie" statt der 
eigentlich korrekten Schreibweise "Ess-Kastanie" durchgesetzt. 
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3 Stamm, Zweige und Bl�tter 
Die B�ume der Esskastanie werden bis 25 m hoch, in Einzelf�llen auch bis zu 35 m. Ihr 
Stammdurchmesser erreicht im Normalfall 1 bis 2 m (BOTTACCI 2006). �ltere B�ume sind 
h�ufig besonders eindrucksvoll, da sie einen typischen, im Verh�ltnis zu ihrer Gr��e auff�llig 
dicken Stamm aufweisen (Abb. 3), der durch Pilzbefall oft hohl ist (Abb. 4). Die Borke der 
Esskastanie ist zun�chst glatt, rei�t aber sp�ter auf und weist dann tiefe L�ngsfurchen auf. 
Als typisch gilt der sogenannte Drehwuchs, bei dem die Streifen um den Stamm verlaufen –
bei der Esskastanie fast immer links herum (Abb. 5). Im Winterzustand ist die Art nicht nur 
aufgrund ihres typischen Stammes und ihrer schwachen Verzweigung, sondern auch anhand 
ihrer Winterknospen gut bestimmbar. Sie sind r�tlich, haben zwei bis drei Knospenschuppen 
und sind an der Spitze abgerundet. Die Zweige sind rotbraun und haben auff�llig wei�liche 
Lentizellen (Abb. 6). 

Abb. 3: Alter Baum im Weitmarer Schloss-
park in Bochum, der zum Naturdenkmal 
erkl�rt wurde (A. JAGEL).

Abb. 4: Unterer hohler Teil des Baumes 
im Weitmarer Schlosspark, der durch Stahl-
streben gesichert wurde  (A. JAGEL).

Abb. 5: Stamm mit linksdrehender Borke 
(V. M. D�RKEN).

Abb. 6: Zweig mit Knospen und auff�lligen 
Lentizellen (A. JAGEL).
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Die relativ gro�en, l�nglich-lanzettlichen Bl�tter sind durch ihren charakteristischen, deutlich 
gez�hnten Blattrand gekennzeichnet (Abb. 7 & 8). An der Basis haben sie lineare Neben-
bl�tter, die sehr fr�h abfallen. Der Austrieb der Bl�tter beginnt Ende April bis Anfang Mai.

Abb. 7: Blattrand mit auff�lligen lang ausgezogenen 
Blattz�hnen (A. JAGEL).

Abb. 8: Bl�tter 
(A. JAGEL).

4 Bl�ten
Verglichen mit der nahe verwandten Rot-Buche (Fagus sylvatica) und der Stiel-Eiche 
(Quercus robur) liegt die Bl�tezeit der Esskastanie sp�t im Fr�hjahr oder sogar erst im 
Vorsommer. Nach HEGI (1981) bl�hen frei stehende B�ume erst im Alter von 20-30 Jahren 
und B�ume im Bestand sogar erst mit 40-60 Jahren. Ihre Bl�ten sind einh�usig verteilt und 
weisen keinen auff�lligen Schauapparat auf. Von den weiblichen Bl�ten sind nur die Narben 
zu sehen, die zwischen gr�nen Hochbl�ttern hervorschauen (Abb. 10). Solch unauff�llige 
Bl�ten weisen in der Regel auf Windbest�ubung hin. Bei der Esskastanie sind die 
Best�ubungsverh�ltnisse aber komplexer, denn die Narben bilden einen Nektartropfen (HEGI
1981), der einerseits als Pollenf�nger dienen kann, andererseits aber auch f�r Insekten 
attraktiv ist. Die m�nnlichen, gelblichen Bl�ten (Abb. 9) stehen in langen K�tzchen und fallen 
besonders durch ihren eigent�mlichen, oft als unangenehm empfundenen Geruch auf, der 
auf Trimethylamin zur�ckzuf�hren ist. Sie werden h�ufig von K�fern besucht, die diesen 
Geruch ganz offensichtlich m�gen, aber z. B. auch von Honigbienen. Hinsichtlich ihrer 
Best�ubung ist die Esskastanie damit eine Besonderheit unter den Buchengew�chsen, bei 
denen ansonsten Windbest�ubung vorherrscht.

Abb. 9: M�nnliche Bl�tenst�nde (A. JAGEL). Abb. 10: Weiblicher Bl�tenstand mit gr�nen Narben der 
Bl�ten (A. JAGEL).
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5 Fr�chte
Anders als bei Rosskastanien (Aesculus) sind die braun gl�nzenden "Kastanien" von 
Castanea keine Samen, sondern N�sse. Zwar sind sie wie die Rosskastanien von einer 
H�lle umgeben, jedoch wird diese (Fruchtbecher, Cupula) bei Castanea nicht von der 
Fruchtwand, sondern von Teilen der Sprossachse und von Tragbl�ttern gebildet. Eine solche 
Cupula ist auch um Bucheckern und an der Basis von Eicheln ausgebildet. Anders als bei 
den Eicheln umschlie�t aber die Cupula der Esskastanie die Frucht bzw. die Fr�chte 
vollkommen und sie ist schmerzhaft stachelig (Abb. 11, 12). Bei der Reife im Herbst �ffnen 
sie sich vierklappig und entlassen die 1-3 reifen Esskastanien (Abb. 11). Jede Nussfrucht 
enth�lt einen einzelnen gro�en Samen, der von einer h�utigen Samenschale umgeben ist. 
Ausgebreitet werden die Fr�chte �berwiegend durch Nagetiere und V�gel (z. B. 
Eichelh�her), indem sie zum Verzehr an einen sicheren Ort gebracht oder zu Vorrats-
zwecken gesammelt, versteckt und dann nicht wieder eingesammelt werden (Dysochorie).
Sie keimen aber h�ufig auch dort, wo sie nach dem Abfallen in einer sch�tzenden 
Laubdecke zum Liegen kommen (Barochorie).

Abb. 11: Die Fr�chte am Baum sind von einer stacheli-
gen H�lle (Cupula) umgeben (V. M. D�RKEN).

Abb. 12: Aufgeplatzte Fruchth�lle am Boden. Sie
enth�lt meist drei Kastanien, hier ist die mittlere taub
(V. M. D�RKEN).

Kulinarisch begegnen uns Esskastanien als Maronen am h�ufigsten auf Weihnachtsm�rkten 
(Abb. 2, 13). W�hrend das Entfernen der d�nnen, aber meist widerspenstigen Nussschale 
und der darunter liegenden pelzigen Schicht bei frischen Fr�chten eine m�hsame 
Angelegenheit ist, bereitet das Verzehren von angeritzten, ger�steten Maronen keine 
Probleme. Maronen haben einen sehr hohen Gehalt an Kohlenhydraten (ca. 40 %) und 
einen geringen Fettanteil (ca. 2 %, FRANKE 1997), was sie von den meisten anderen N�ssen 
unterscheidet. Der hohe Zuckergehalt macht sie daher au�erdem zur beliebten Alternative 
der �blichen Weihnachtsmarktspezialit�ten. 

Besonders kundenfreundlich sind die im Handel erh�ltlichen, bereits gesch�lten, vorbe-
handelten und in Folie eingeschwei�ten Maronen (Abb. 14), die nach kurzem Kochen 
gegessen oder als Beilage zu Wild- und Gefl�gelgerichten verwendet werden k�nnen. 
Neben dem Essen der ganzen Fr�chte werden Esskastanien besonders im Mittelmeergebiet 
auch zu Mehl zermahlen (Kastanienpolenta), das Suppen oder Brot beigef�gt wird. Da 
Esskastanien kein Gluten enthalten, k�nnen sie auch von Menschen gegessen werden, die 
unter Gluten-Unvertr�glichkeit (Z�liakie) leiden.
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Abb. 13: Maronen mit und ohne Schale (A. JAGEL). Abb. 14: Gesch�lte und vorbereitete Maronen in Folie 
eingeschwei�t (A. JAGEL).

Die gro�e wirtschaftliche Rolle, die die Esskastanie im Mittelmeergebiet und in Kleinasien 
spielt, �bernehmen in anderen Regionen andere Castanea-Arten: In China die Chinesische 
Kastanie (Castanea mollissima), in Japan die Japanische Kastanie (Castanea crenata) und 
in den USA die Amerikanische Kastanie (Castanea dentata).

6 Verwendungen
Neben der Nutzung als Fruchtbaum hat die Esskastanie auch eine Bedeutung als 
Heilpflanze. Von August bis Oktober werden Bl�tter gesammelt und getrocknet. Als Tee 
zubereitet werden sie zur Linderung von Atemwegsbeschwerden (z. B. bei Bronchitis, 
Asthma, Keuchhusten) eingesetzt. Hierzu werden zwei geh�ufte Teel�ffel geschnittener 
Bl�tter mit kaltem Wasser �bergossen, kurz aufgekocht, abgeseiht und zwei bis drei Tassen 
t�glich getrunken (PAHLOW 2006). D�nnere St�mme der Esskastanie werden im Garten- und 
Weinbau genutzt. Das Holz dient au�erdem als Bau- und M�belholz sowie zur 
Papierherstellung. Als Brennholz hat es einen schlechteren Brennwert als Buche oder Eiche. 
Auch f�r die Gerbstoffgewinnung spielt die Esskastanie eine Rolle.

7 Symbolik
Aufgrund der bewehrten Schale um einen s��en Kern wurde die Esskastanie im Christentum 
zum Symbol f�r Keuschheit und unbefleckte Empf�ngnis. Die harte stachelige Schale 
sch�tzt die Frucht vor Gefahren, wie der Glaube an Christus. Da selbst radikal zur�ck 
geschnittene B�ume immer wieder austreiben, stehen Kastanienb�ume au�erdem f�r 
Wiederauferstehung (BEUCHERT 2004).
In der Schweiz ist der Baum Gegenstand alter Rechtsbr�uche. Neben der Bezahlung von 
Abgaben mit Kastanien erlaubte das "Jus Plantandi" zur Sicherung der Nahrungsmittelver-
sorgung die Pflanzung von Kastanienb�umen auf �ffentlichem Grund (SCH�FER 2005). In 
China betrachtet man Kastanien als Symbol f�r weise Voraussicht, da man die Fr�chte im 
Herbst sammeln konnte, um sich dann im Winter davon zu ern�hren. In Japan bilden sie die 
klassische Neujahrsspeise "Kachiguri", was soviel wie "Sieg im Kampf" bedeutet (BEUCHERT
2004). 

8 Verbreitung
Die w�rmeliebende, sp�tfrostempfindliche Esskastanie gedeiht bevorzugt auf saurem 
Substrat. Nach MEUSEL & al. (1965) ist das urspr�nglich nat�rliche Areal nur schwer 
nachzuvollziehen und auch bei HEGI (1981) wird darauf hingewiesen, dass in Fachkreisen 
eine kontroverse Diskussion �ber das nat�rliche Areal der Art stattfindet. So stammt die 
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Esskastanie nach BOTTACCI (2006) und OFFENBERG (1989) urspr�nglich aus dem n�rdlichen 
Teil des Mittelmeerraumes, wo sie von Portugal bis in die T�rkei verbreitet ist. KR�SSMANN
(1976) bezieht auch Nordafrika mit ein. SCHROEDER (1998) und KOWARIK (2010) vermuten 
den Ursprung dagegen nicht am Mittelmeer, sondern in Kleinasien und im Kaukasus. Nach 
NAKHUTSRISHVILI (1999) w�chst die Esskastanie in der Kolchis (Region zwischen Kaukasus 
und dem Schwarzem Meer in der T�rkei und Georgien) bestandsbildend zusammen mit 
immergr�nem Unterwuchs z. B. aus Rhododendron ponticum (Pontischer Rhododendron), 
Rhododendron ungernii (Ungerns Rhododendron) und Prunus laurocerasus (Lorbeerkirsche) 
an Nordh�ngen in H�hen zwischen 200 und 1400 m �. NN.
Erwiesenerma�en wurde die Esskastanie bereits in r�mischer Zeit wegen ihrer Fr�chte, aber 
auch wegen der Verwendung der Stangenh�lzer f�r Rebst�cke in Weinbaugebieten in 
Mitteleuropa in Kultur genommen und somit auch in die besetzten Gebiete Germaniens und 
Gro�britanniens eingef�hrt. Aufgrund von Pollennachweisen und Holzresten aus 
vorr�mischer Zeit in Deutschland sind auch noch fr�here Vorkommen denkbar (LANG 1970, 
LANSER & al. 1999). Zumindest in Teilen Deutschlands (inklusive Nordrhein-Westfalens) ist 
die Art daher nicht als Neophyt, sondern als Arch�ophyt einzustufen.
Aus dem Mittelmeergebiet stammt der Gro�teil der Weltproduktion der Fr�chte (FRANKE 
1997). Besonders eindrucksvoll sind z. B. Kastanienw�lder am �tna auf Sizilien (Abb. 15 &
16). Hier gedeihen sie auf pechschwarzem, sehr n�hrstoffreichem Lavaboden, wodurch es 
auch zur Ausbildung besonders m�chtiger und alter B�ume kommt (Abb. 1).

Abb. 15: Kastanie auf Lavaboden auf Sizilien 
(A. JAGEL).

Abb. 16: Kastanienforst am Nordhang 
des �tna auf Sizilien (A. JAGEL).

Die Hauptvorkommen eingeb�rgerter Esskastanien in Deutschland befinden sich in Gebieten 
mit Weinbauklima, insbesondere entlang des Rheins mit seinen w�rmebeg�nstigten 
Nebent�lern und den angrenzenden Mittelgebirgen (z. B. westlicher Schwarzwald, 
Odenwald, �stlicher Pf�lzer Wald). In Nordrhein-Westfalen findet man Einb�rgerungen in der 
K�lner Bucht und in der Westf�lischen Bucht. In diesen Gebieten hat die Art auch 
forstwirtschaftliche Bedeutung (LANG 1970). In der Florenliste f�r Nordrhein-Westfalen 
(RAABE & al. 2011) wird die Esskastanie mit Ausnahme der Naturr�ume S�derbergland und 
Weserbergland als dauerhaft ans�ssig angesehen.

In den letzten Jahren beginnt sich die Esskastanie verst�rkt auch in Gebieten zu verj�ngen, 
in denen dies bisher nicht beobachtet wurde, wie z. B. im Ruhrgebiet (Abb. 17 & 18). Die 
vermehrte Ausbreitung steht haupts�chlich mit h�heren Fr�hlingstemperaturen und 
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ausbleibenden Sp�tfr�sten sowie mit milderen Herbsttemperaturen und einer insgesamt 
geringen Anzahl von j�hrlichen Frosttagen in Zusammenhang. Dies trifft vor allem auf den 
Zeitraum 2007-2010 zu, in dem im Ruhrgebiet 3/4 aller Castanea-Jungb�ume zur Keimung
gekommen sind. Dar�ber hinaus und m�glicherweise bedingt durch g�nstigere klimatische 
Verh�ltnisse ist auch eine zunehmende Anzahl von Eichh�rnchen in G�rten und Parks als 
ausschlaggebend f�r den Ausbreitungserfolg anzusehen (HETZEL 2009 & 2012).

Abb. 17: Gekeimte Esskastanie auf einer Wiese 
(A. JAGEL).

Abb. 18: S�mling in der N�he eines angepflanzten 
Baumes im Schlosspark Herten (I. HETZEL).
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