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Vorwort. 
Der notig gewordenen 4. Auflage dieser Schrift glaube ich die Be

merkung vorausschicken zu sollen, daB an ihrem systematischen Aufbau 
nichts Wesentliches geandert wurde, obwohl aus dem Inhalt anderer 
Schriften bekannt ist, daB hierbei auch anders, als ich es getan habe, 
verfahren werden kann; namentlich konnen die theoretischen Teile 
scharfer von den Anwendungen getrennt gehalten werden. Die hier ein
gehaltene Ordnung des Stoffes hat ihre Ursache in meinen langjahrigen 
Erfahrungen auf dem Gebiete des forstlichen Unterrichts in Ebers
walde und Tharandt. Die Vorlesungen des Sommersemesters werden 
meist mit Ubungen im Walde verbunden, und bei dies en empfiehlt 
es sich, daB von vornherein auch auf die praktische Behandlung der 
betreffenden Gegenstande Bedacht genommen wird. 

Wesentliche Anderungen des Inhalts sind namentlich im dritten 
und fiinften Teile vorgenommen. In jenem sind besonders die Ab
schnitte iiber die raumliche Ordnung, die Umtriebszeit und den 
Hiebssatz umgearbeitet und die waldbaulichen Aufgaben der Betriebs
regelung in veranderter Fassung dargestellt. Leitend war hierbei der 
Gedanke, daB der Waldbau die wichtigste Grundlage fUr die Betriebs
regelung ist und daB die forsttechnischen MaBnahmen der Begriindung 
und Erziehung der Bestande, sowie der Bodenpflege auf Form und In
halt durch Betriebsplane von groBem EinfluB sind. 

1m Gegensatz zu den waldbaulichen und okonomischen Kernpunkten 
der Forsteinrichtung sind die Teile, welche vorzugsweise formaler oder 
geschaftlicher Art sind (Schriften, Karten, Formulare fiir die Plane und 
ihre Beilagen, statistische Nachweise u. a.) noch kiirzer behandelt, als 
es schon frillier geschehen ist. Hierbei war die Uberzeugung bestimmend, 
daB die hierhergehorigen Gegenstande besser durch die praktische Aus
bildung, die dem Studium folgt, behandelt werden konnen, als durch 
akademische Vorlesungen und Biicherstudium. 

Der letzte, die Forsteinrichtungsverfahren der Gegenwart betreffende 
Abschnitt muBte neu bearbeitet werden, weil die meisten der jetzt gii1-
tigen Forsteinrichtungsanweisungen erst nach dem Erscheinen der 
letzten Auflage (1910) erlassen sind. Das hier zu behandelnde Material 
ist einer auBerordentlichen Ausdehnung fahig. Ich habe mich aber auf 
die Darstellung der Verfahren der Staatsforstverwaltungen in PreuBen, 
Bayern, Sachsen, Wiirttemberg, Baden und Hessen beschrankt, wahrend 
fiir einige andere Methoden nur die leitenden Gedanken ausgesprochen 
sind. Den Fachgenossen, welche mich bei der GewiImung des fiir diesen 
Teil notigen Materials unterstiitzt haben, spreche ich meinen Dank aus. 

Tharandt, im Marz 1926. 
H.Martin. 
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Einleitung. 
1. Begriff und Stellung. 

Die Forsteinrichtung begreift die grundlegenden und vorbereitenden 
MaBregeln, welche getroffen werden mussen, um eine geordnete Forst
wirtschaft fUhren zu konnen. Sie ist ein Teil der forstlichen Betriebs
lehre, zu welcher auBerdem die Forstvermessung und HolzmeBkunde, 
die Waldwertrechnung, die forstliche Statik (Abwagung der Ertrage 
und Produktionskosten) und die Forsthaushaltungskunde (Forst
verwaltung) gehoren. Mit diesen Zweigen der Forstwissenschaft steht 
die Forsteinrichtung in unmittelbarem Zusammenhang, so daB eine 
scharfe Trennung der einzelnen Gebiete oft nicht moglich ist. Auch 
zu den verschiedenen Teilen der forstlichen Produktionslehre (Waldbau, 
Forstschutz, Forstbenutzung) hat sie vielfache Beziehungen. 

Die Forsteinrichtung hat es in der Regel mit dem nachhaltigen 
Betriebe zu tun, nicht mit der Behandlung von Flachen, bei denen es sich 
um die einmalige Nutzung eines vorhandenen Bestandes handelt. Ihre 
wichtigste Aufgabe besteht in der Aufstellung der Wirtschaftsplane, 
durch welche die zukunftige Behandlung nachhaltig zu bewirtschaftender 
Waldungen geregelt werden soIl. Eine solche Regelung ist in jedem 
Wirtschaftszweig erforderlich. In der Forstwirtschaft hat sie wegen der 
langen Zeit, die von der Begrundung bis zur Ernte der Bestande verflieBt, 
besondere Bedeutung. 

Neben dem Ausdruck Forsteinrichtung, Forstbetriebseinrichtung 
(von Judeich, Stotzer, Graner, v. Guttenberg gebraucht) sind 
in der Literatur und Praxis noch andere Bezeichnungen ublich gewesen 
und sind es vielfach noch, die zum Teil dasselbe ausdrucken, zum Teil 
eine engere Bedeutung haben. Als solche sind hervorzuheben: 

Forsttaxation (angewandt von Hennert, G. L. Hartig,Cotta, 
Pfeil, Konig u. a.). Gleichbedeutend damit ist Forstabschatzung 
(von Hundeshagen, Borggreve u. a. gebraucht). Beide Ausdrucke 
bezeichnen, wie die Worte sagen, eine Schatzung und konnen daher 
nicht auf solche Gegenstande ausgedehnt werden, fUr welche eine 
Schatzung nicht tunlich ist oder nicht beabsichtigt wird. Wegen der 
Verschiedenheit der Begriffe kommt auch die Verbindung beider Worte 
Forsteinrich tung und -a bscha tzung (Cotta u.a.) zur Anwendung. 

Ziemlich gleichbedeutend mit Forsteinrichtung sind die Ausdrucke 
Martin, Forsteimlchtung. 4. Anfl. 1 



2 Einleitung. 

Betriebsregulierung (v. Klipstein, Wedekind, Karl, Grebe) 
und Betriebsregelung (in manchen Anleitungen der Praxis). 

K. Heyer behandelt die wichtigsten Teile der Forsteiru;ichtung 
unter der Bezeichnung Ertragsregelung. Die unmittelbare Be
deutung des Wortes ist eine engere; im weiteren Sinne sind aber aile 
forstlichen MaBnahmen auf die Regelung des Ertrages von EinfluB. 

In Frankreich wird der vorliegende Gegenstand mit dem Wort 
Amenagement bezeichnet. 

2. Einteilung. 
Bei der Einteilung des umfangreichen Stoffes, welchen die Forstein

richtung zu behandeln hat, sind zunachst die theoretischen Grundiagen 
und die praktischen Anwendungen getrennt zu halten. Theoretischer 
Natur sind insbesondere die allgemeinen naturwissenschaftlichen, 
mathematischen und okonomischen Gesetze und Regeln, welche beim 
forstwirtschaftlichen Betrieb zu beachten sind. Sie gelangen bei der 
Forsteinrichtung nicht nach ihrem rein wissenschaftlichen Gehalt zur 
Anwendung, der vielmehr Gegenstand einzelner besonderer Lehrzweige 
ist, sondem unter Riicksichtnahme auf die Bedeutung fiir den Zuwachs, 
der Grundlage und MaBstab aller Nutzungen ist, und auf den stehenden 
Vorrat, welcher den wichtigsten Teil des forstlichen Betriebskapitals 
ausmacht. Grundlegend fiir die MaBnahmen der Forsteinrichtung sind 
sodann die Regeln des Waldbaues (Art der Verjiingung, der Durch
forstung), des Forstschutzes (Riicksichtnahme auf Sturm, Feuer, In
sekten) und der Forstbenutzung (Gebrauchswett des Holzes in ver
schiedenen Altersstufen). Ihnen hat sich die Forsteinrichtung nach Mog
lichkeit anzupassen. 

Die praktischen Aufgaben der Forsteinrichtung bestehen zunachst 
in der Ausfiihrung der Vorarbeiten, welche vorgenommen werden 
miissen, um Wirtschaftsplane aufzustellen; sodann in der Aufstellmlg 
der Wirtschaftsplane selbst. Da diese nur fiir bestimmte Zeit Geltung 
haben sollen und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit durch wirtschaft
liche und natiirliche Ereignisse '!nderungen erleiden, so bediirfen aHe 
Plane der KontroHe, Revision und Fortbildung. 

Der systematischen Ordnung wiirde es am besten entsprechen, 
daB die Behandlung des Stoffes mit d~r Theorie der .Forsteinrichtung 
beginnt und die praktischen Teile sich dieser anschlieBen. Fiir das 
Verstandnis der Anfanger ist es aber, namentlich wenn der Unterricht 
durch Exkursionen erganzt wird, zweckmaBiger, daB zuerst die Vor
arbeiten behandelt werden und erst danach die den Zuwachs und Vorrat 
betreffenden Grundlagen. 

Nach Vorstehendem laBt sich der Stoff, den die Forsteinrichtung 
zu behandeln hat, in folgenden Abschnitten darstellen: 



Geschichte und Literatur. 3 

1. Die Vorarbeiten fiir die Aufstellung del' Wirtschaftsplane. 
2. Zuwachs und Vorrat als Grundlagen del' Ertragsregelung. 
3. Die Aufstellung del' Wirtschaftsplane. 
4. Die Kontrolle, Revision und Fortfiihrung del' Wirtschafts· 

plane. 
Als Anhang - nicht als systematisch notwendiger Teil des Ganzen 

- sind endlich noch 
5, die Methoden del' Forsteinrichtung anzuschlieBen. Sie stellen 

die Verfahren dar, welche in del' Literatur vertreten und in del' Praxis 
zur Anwendung gelangt sind. Es sind hierunter Anwendungen aller 
4 genannten Hauptteile enthalten. 

Die einzelnen hier genannten Teile sind abel' nicht fiir sich abge· 
schlossen; sie greifen vielmehr vielfach ineinander ein. Eine scharfe 
Trennung derselben ist daher nicht durchfiihrbar. 

3. Geschichte und Jjiteratur1). 

Die ersten Anfange einer geordneten Forsteinrichtung gingen aus 
del' "Oberzeugung hervor, daB die von del' Natur gegebenen Holzvorrate 
nicht· unerschopflich seien, daB es vielmehr im Interesse del' Zukunft 
geboten sei, ihre Benutzung und Erganzung zu regeln und dadurch 
fiir die Nachhaltigkeit del' Nutzungen Sorge zu tragen. Die Geschichte 
del' Forsteinrichtung steht daher in unmittelbarem Zusammenhang 
mit del' Geschichte del' Forstwirtschaft iiberhaupt, deren Entstehung 
und Ausbildung bekanntlich in del' Furcht VOl' Holzmangel eine ihrer 
wesentlichsten Ursachen gehabt hat. 

Je nach dem Stande del' vorliegenden wirtschaftlichen Verhalt
nisse trat das Bediirfnis, die Nutzungen des Waldes zu regeln, in ver
schiedenen Landern in sehr verschiedenem MaBe hervor. Auf die Art 
del' Betriebsregelung war ferner del' Bildungszustand del' Forstwirte 
von EinfluB_ Das Forstwesen lag VOl' dem Dasein eines gebildetell 
Forstbeamtenstandes einerseits in den Handen von Kameralisten, dit' 
an Hochschulen lehrten, andererseits in den Handen del' alten Jager. 
Jenen fehlte eine geniigende Kenntnis del' wirklichen Verhaltnisse des 
Waldes, den Jagern die Fahigkeit del' wissenschaftlichen Behandlung 
del' Gegenstande, die sie im Walde sahen und betrieben. 

Das Bediirfnis einer Forsteinrichtung machte sich nicht in den 
Landern des Holziiberflusses und auch nicht in solchen des volligen 
Mangels an Waldungen geltend, sondern insbesondere da, wo Holz in 

1) Hier soIl nur ein kurzer Oberblick uber die geschichtliche Entwicklung 
der Forsteinrichtung gegeben werden, soweit er zum Verstandnis der Sache not
wendig ist. Ausfiihrlichere Angaben enthalten die Lehrbucher der Forstgeschichte. 
Die altere Zeit ist am ausfiihrlichsten von Pfeil, Forsttaxation, 3. Auf I. 1858. 
dargestellt. Bezuglich der Ertragsregelung vgl. den 5. Teill. Abschn_ 

1* 
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groBeren Mengen gebraucht und zugleich auf die eigene nachhaltige 
Erzeugung desselben Wert gelegt wurde - in Deutschland, Osterreich, 
Danemark, Frankreich, im Gegensatz zu den nord- und siideuropaischen 
Landern. Insbesondere bildete sich die Ertragsregelung in Gegenden 
aus, welche beim Mangel anderer Brennstoffe auf den regelmaBigen 
Bezug von Brennholz angewiesen waren. Einem solchen Bediirfnis 
entsprach im Laubholzgebiet der Nieder- und Mittelwald in besonderem 
MaBe. Diese beiden Betriebsarten und dem letzteren verwandte Formen 
waren daher zur Zeit der Entstehung des Forsteinrichtungswesens auch 
weit verbreitet. 

Um die Entwicklung der Forsteinrichtung zu iibersehen, empfiehlt 
es sich, ihre Geschichte in drei Perioden zu zergliedern, wenn die einzelnen 
literarischen Erscheinungen und praktischen Ausfiihrungen auch nicht 
immer mit Schade auseinandergehalten werden Mnnen. Die erste 
Periode begreift etwa das 18. Jahrhundert, die dritte beginnt um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts. 

a) Von den ersten Anfangen der Forsteinrichtung bis zum Auftreten 
von G. L. Hartig und H. Cotta. Die ersten Anfange einer geordneten 
Regelung der Nutzungen bestanden in der Teilung der Flache. Die 
gesamte Holzbodenflache eines Waldes oder Waldteiles wurde in eine 
den Jahren der Umtriebszeit entsprechende Zahl von Schlagen geteilt. 
Alljahrlich sollte ein Schlag abgetrieben und wieder angebaut werden. 
Diese einfache Art der Betriebsregelung bedeutete einen wesentlichen 
Fortschritt fUr die Wirtschaft gegeniiber dem friiheren Plenterbetrieb, 
des sen Mangel, insbesondere hinsichtlich der Verjiingung, in dieser 
Periode allgemein hervorgehoben wurden. Die meisten Forstordnungen 
des 17. und 18. Jahrhunderts schrieben in Erkenntnis des schlechten 
Waldzustandes jener Zeit vor, daB die unregelmaBigen Hiebe (das Aus
leuchten, platzige Hauen) eingestellt und regelmaBige Schlage gefUhrt 
werden sollten. Die gleiche Forderung wurde in den Schriften der alten 
Jager ausgesprochen. Unter ihnen steht nach dem Gehalt seiner Schrif. 
ten und seiner praktischen Wirksamkeit Karl Christoph Oetteltl) an 
erster Stelle. Als notwendige Bedingung der Durchfiihrung geordneter 
Abnutzung hob er die Vermes sung und Einteilung des Waldes hervor. 
Deshalb sollte der Mathematik bei der Ausbildung der Forstwirte die 
gebiihrende Wiirdigung zuteil werden. Fiir die Wahl der Umtriebszeit, 
von der die GroBe der Schlage abhangig war, gab Oettelt zuerst eine 
sachliche Begriindung nach MaBgabe der Standortverhaltnisse und 
Wirtschaftsziele. Eine ahnliche Richtung wie Oettelt befolgten 
v. Langen, v. Zanthier u. a. Fiir die Nadelholzforsten der nord
deutschen Ebene enthielten die Instruktionen Friedrichs des 

1) Praktischer Beweis, daB die Mathesis bei dem Forstwesen unent.behrliche 
Dienste tue. 1765. 
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GroBen 1), deren Inhalt von v. Kropf£2) ausfiihrlich mitgeteilt wurde, 
Vorschriften ahnlicher Art. 

Es lag in der Natur der Sache, daB bei der Betriebsregelung neben 
der Flache auch auf die Feststellung der Rolzmasse, aus der der Etat 
gebildet werden sollte, Gewicht gelegt wurde. Als der erste, welcher 
nach dieser Richtung bahnbrechend gewirkt hat, ist Joh. Gottl. Beck· 
mann 3) zu nennen. Er machte zuerst Aufnahmen der Rolzmassen und 
Berechnungen des Zuwachses. Wegen der ihm eigentiimlichen Mangel 
hat sein Verfahren aber keine Anwendung gefunden. 

Unter den groBeren praktischen Taxationen, die auf Grund einer 
Ausscheidung der Altersklassen und Bonitaten und der Aufnahme der 
Rolzmassen ausgefiihrt wurden, waren diejenigen, welche in der Zeit 
von 1770 bis 1790 in Schlesien durch den Landjagermeister v. Wedell 
durchgefiihrt wurden, von hervorragender Bedeutung. Das von 
v. Wedell angewendete Verfahren ist auch in der Literatur4) eingehend 
dargestellt worden. Unter regelmaBigen Bestandesverhaltnissen sollte 
die Abnutzung der Bestande nach der Flache (durch Proportional. 
schlage) erfolgen; unter unregelmaBigen Verhaltnissen, die meist vor· 
herrschend waren, wurde die Regelung des Betriebes auf Grund der 
Massenschatzung bewirkt. Die Bestande wurden nach MaBgabe der Boni· 
taten und Altersklassen aufgenommen und kartiert, die Massen durch 
Probeflachen ermittelt und fiir die ganze Umtriebszeit zusammengestellt. 
Wenn v. Wedells Verfahren auch nirgends bleibende Anwendung ge
funden hat, so war es doch fiir die Vermes sung und Einteilung, die da· 
mals die wichtigste Aufgabe der Betriebsregelung bildete, von weit
tragender Bedeutung. 

Nach ahnlichen Grundsatzen wurde einige Jahrzehnte spater 
die Ertragsregelung der Forsten in der Mark und anderen Provinzen 
PreuBens durch den Forstrat K. W. Rennert5) durchgefiihrt. Die von 
ihm bewirkten Arbeiten erfolgten auf Grund einer systematischen Ein· 
teilung in regelmaBige, standige, von Schneisen begrenzte Wirtschafts· 
figuren (Jagen), die, im Gegensatz zur friiheren Schlageinteilung, fiir 
aHe preuBischen Staatsforsten vollzogen wurde. Auch von Rennert 
wurden die Abtriebsertrage fiir die ganze Umtriebszeit berechnet. Die 
gefundene summarische Rolzmasse wurde derart verteilt, daB einerseits 
die jahrlichen Ertrage wahrend der ganzen Umtriebszeit moglichst 

1) Aus den Jahren 1740--1783. 
2) System und Grundsatze bei Vermessung, Einteilung, Abschatzung, Be· 

witrschaftung und Kultur der Forsten. 1807. 
3) Anweisung zu einer pfleglichen Forstwirtschaft (2. Teil der Holzsaat). 1759. 
4) Von Wiesenhavern: Anleitung zu der neuen, auf Physik und Mathematik 

gegriindeten Forstschatzung und Forstflacheneinteilung. 1794. 
5) Anweisung zur Taxation der Forsten. 1791-1795. 
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gleich blieben, andererseits aber die jiingeren Bestande nicht friiher zur 
Nutzung herangezogen wurden, als bis sie das haubare Alter erreicht 
hatten. Unter unregelmaBigen Altersklassenverhaltnissen waren diese 
Forderungen aber nicht miteinander vereinbar. 

Auch in Mittel-und Siiddeutschland (Sachsen, Thiiringen, Bayern, 
Wiirttemberg) hat das Forsteinrichtungswesen in dieser Zeit nine ahn
liche Entwicklung genommen. Die Forsten wurden vermes sen und die 
MaBnahmen der nachsten Periode vorbereitet. 

b) Von L. G. Hartig und H. Cotta bis zur neueren Zeit. Durch das 
Auftreten von Hartig und Cotta wurde das Forsteinrichtungswesen 
dem durch beide Manner herbeigefiihrten Fortschritt der forstlichen 
Technik entsprechend umgestaltet und den Anspriichen der Wirtschaft 
sowie dem Bildungsstand des ausfiihrenden Personals angepaBt. Herr
schende Methode der Betriebsregelung war seit jener Zeit und fast das 
ganzel9.JahrhunderthindurchindenmeistenLanderndasFachwerkl). Je 
nachdem man auf die Gleichstellung der Flache oder der Masse das groBere 
Gewicht legte, wurden verschiedene Arten des Fachwerks unterschieden: 
das Massenfachwerk, Flachenfachwerk und kombinierte Fachwerk. 

Als Vertreter des Massenfachwerks ist G. L. Hartig2) zu nennen, 
der es in seiner Schrift sowie in amtlichen Instruktionen in pragnanter 
Weise zum Ausdruck brachte. Bei dem EinfluB, den Hartig lange 
Zeit ausgeiibt hat, ist sein Verfahren auch in anderen Staaten ein
gefiihrt worden. Eine nachhaltige Anwendung hat es jedoch wegen der 
Umstandlichkeiten der Ertragsberechnung nirgends gefunden. 

Das kombinierte Fachwerk ist namentlich von Cotta 3) vertreten 
worden. Er hat in seinen beiden Schriften aus den Jahren L804 und 
1820 ausgesprochen, daB die Verbindung einer Betriebsregelung nach 
Flache und Masse Aufgabe der Forsteinrichtung sein miisse. In welchem 
Grade vop der Massenschatzung Anwendung zu machen sei, miisse von 
den besonderen Verhaltnissen der Waldungen abhangig gemacht werden. 
Da die Praxis fast immer genotigt war, beide Grundlagen der Wirtschaft, 
Flache und Masse, bei der Betriebsregelung in Riicksicht zu ziehen, 
so hat die von Cotta vertretene Richtung in der Literatur und Praxis 
am meisten Anwendung gefunden4). 

Das Flachenfachwerk kam um so mehr zur Anwendung, je regel-
maBiger die Bestandesverhaltnisse waren, und je einfacher die Betriebs-

1) Vgl. hierzu den 5. Teil, 1. Abschn., II. 
2) Anweisung zur Taxation der Forste. 1795. 
3) Systematische Anleitung zur Taxation der Waldungen, 1804; Anweisung 

zur Forsteinrichtung und -abschii.tzung. 1820. 
') Unter den alteren Vertretern der Literatur sind namentlich Pfeil: Die 

Forsttaxation, 1833. - v. Kli pstein: Versuch einer AnweiBung zur Forstbetriebs
regulierung, 1823. - Gre be: Die Betriebs- und Ertragsregulierung der Forsten, 
1867, in diesem Sinne hervorzuheben. 
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fiihrung gestaltet werden konnte. Schon Cotta hatte hervorgehoben, 
daB bei sehr regelmiiBigen Verhaltnissen die Betriebsregelung auf die 
sachgemaB reduzierte Flache beschrankt werde. Die gute Einrichtung 
welche auf die Ordnung der Flachen gerichtet werde, sei wichtiger als 
die Schatzung der Masse. DemgemaB entwickelte sich das Flachen
fachwerk namentlich im Bereiche des Kahlschlagbetriebs. So in Sachsen, 
in Teilen von Hessen, Hannover und a. a. O. 

Ziemlich gleichzeitig mit der Betriebsregelung nach dem Fachwerk, 
vielfach in bestimmtem Gegensatz dazu, bildeten sich die sogenannten 
Vorratsmethoden, auch Formelmethoden genannt, ausI). Bei ihnen 
wurde der Etat auf mathematischem Wege hergeleitet, unter Zugrunde
legung von Formeln, die aus den Elementen des Ertrags, Zuwachs und 
Vorrat, gebildet wurden. Es wurde der Begriff des Normalwaldes auf
gestellt mit normalem Vorrat, normalem Zuwachs, normaler Alters
stufenfolge, dem der Zustand des wirklichen Waldes durch richtige Be
stimmung des Etats nach Moglichkeit angenahert werden sollte. Wegen 
der Einseitigkeit, die den V orratsmethoden anhaftet, indem sie lediglich 
dem mathematischen Begriff des Vorrats Ausdruck geben, haben sie 
in der Praxis fast nirgends Eingang gefunden. Wohl aber haben die 
Vertreter dieser Richtung durch die Feststellung der auf den Normal
zustand bezuglichen Begriffe und Bedingungen zum Fortschritt der 
Forsteinrichtung wesentlich beigetragen. 

Fur Norddeutschland hat auf das Forsteinrichtungswesen in dieser 
Periode Pfeil am meisten EinfluB ausgeiibt. Er hat zwar keine 
bestimmte Methode der Ertragsregelung begrundet und vertreten. 
Indessen wegen der ausfiihrlichen Darstellung der seitherigen Entwick
lung des Forsteinrichtungswesens und der kritischen Beleuchtung der 
angewandten Verfahren muS ihm nicht nur fur die Geschichte der 
Forsteinrichtung, sondern auch fur die praktische Gestaltung der Be
triebsregelung, insbesondere in den preuBischen Staatsforsten, Be
deutung zuerkannt werden. 

c) Die neuere Zeit. Sie laSt sich weder zeitlich noch inhaltlich von der 
vorausgegangenen Periode scharf trennen; der Ubergang ist ein all
mahlicher. Zwei Punkte sind es, welche die Annahme einer neuen, 
gegenwartig noch nicht abgeschlossenen Periode in der Geschichte der 
Betriebsregelung rechtfertigen. Der eine betrifft die volkswirtschaft
liche Entwicklung der neueren Zeit, insbesondere das Auftreten des 

1) Vertreter dieser Methoden sind: Hundeshagen: Forstabschatzung auf 
neuen wissenschaftlichen Grundlagen, 1826 - Andre: Versuch einer zeitgemii.Jlen 
Forstorganisation, 1823 - Heyer, K.: Die Waldertragsregelung, 1841; Die 
Hauptmethoden der Waldertragsregelung, 1848 - Karl: Grundzuge einer wissen
schaftlich begrundeten Forstbetriebs-Regulierungs-Methode, 1838 u. a. - Vgl. den 
5. Teil, 1. Abschn., III. 
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Handels und der Industrie, der andere die Reinertragslehre. Beziiglich 
der wirtschaftlichen und technischen Fortschritte miissen folgende Um
stande in Betracht gezogen werden: 

1. Die Erleichterung der Beforderung der Walderzeug
nisse. Holz ist eine Ware, die im Verhaltnis zu ihrem Wert ein hohes 
Gewicht besitzt. Seine Verwendung war deshalb friiher ortlich sehr 
beschrankt. Wegen der Schwere des Holzes und der Entlegenheit der 
Waldungen konnte sich ein wirksamer Handel in den meisten Gegenden 
nicht entwickeln. Nur Waldungen, die in der Nahe von WasserstraBen 
lagen, bildeten in dieser Hinsicht eine Ausnahme. In der neueren Zeit, 
mit der Entstehung und Ausdehnung der Eisenbahnen, haben sich diese 
Verhaltnisse von Grund aus verandert. Der Holzhandel hat eine friiher 
ungeahnte Bedeutung erlangt; er erstreckt sich auf aIle Waldgebiete 
und auf fast alIe Sortimente. 

2. Die Zunahme der Kohlengewinnung. Sie hat zur Folge 
gehabt,daB bei der Verwendung von Holz der Zweck der Heizung, der 
friiher an erster Stelle stand, sehr zuriickgetreten ist. Es miissen 
deshalb solche Formen des Betriebs, welche vorzugsweise Brennholz 
erzeugen, wie Buchenhochwald auf mittelmaBigem Standort, Mittel
wald und Niederwald, in andere umgewandelt werden, was meist eine 
Erhohung der Umtriebszeit und des stockenden Holzvorrats notwendig 
macht. 

3. Die Zunahme des Nutzholzverbrauchs. Sie erstreckt sich 
auf die wichtigsten Verwendungsarten des Holzes. Der Bedarf an 
Schneide- und Bauholz wachst mit dem Fortschritt der Industrie, 
der an Schwellenholz mit derErweiterung der Eisenbahnnetze. Der 
Grubenholzverbrauch steht zu der fortgesetzt wachsendeIi Kohlen
forderung in geradem Verhaltnis. Der Verbrauch an Holz zur Her
stellung von Schleifstoff und Zellulose hat eine auBerordentliche Steige
rung erlahren, die voraussichtlich von bleibender Natur sein wird. 

Bei richtiger Einsicht der Waldeigentiimer gehen aus der modemen 
wirtschaftlichen Entwicklung sehr wohltatige Folgen fiir die Forst
wirtschaft hervor. Durch den Handel wird es ermoglicht, daB die MaB
nahmen der forstlichen Technik (Bestandespflege,· Durchforstung) 
gleichmaBiger und vollstandiger durchgefiihrt werden. Betreffs der 
Ertragsregelung aber ergibt sich, daB die strenge zeitliche GleichmaBig
keit der Nutzungen, die fmher fiir die einzelnen Reviere, oft sogar 
fiir Revierteile, angestrebt wurde, an Bedeutung verloren hat. Die bei 
der Forsteinrichtung zu regelnde Nachhaltigkeit der Nutzung hat einen 
anderen Charakter erhalten. Da der Handel den "OberlluB und· Mangel 
nicht nur zwischen einzelnen Revieren und Landesteilen, sondem auch 
zwischen verschiedenen Landem auszugleichen berufen ist, hat die 
wirtschaftliche Freiheit nicht nur fiir die Konsumenten, die statt Holz 
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Ersatzstoffe verwenden, sondern auch fur den Produzenten eine weit 
hohere Bedeutung erhalten, zumal eine Verpflichtung des Staates zur 
unmittelbaren Befriedigung des Holzbedarfs seiner AngehOrigen nicht 
mehr besteht. Die wichtigste Grundlage fiir die Nachhaltigkeit der 
forstlichen Nutzungen liegt im Prinzip der Rentabilitat, deren all
gemeinste Forderung, entsprechend der Sachlage in anderen Wirtschafts
zweigen, dahin geht, daB die Sortimente erzeugt werden, von denen man 
glaubt, daB sie den wirtschaftlichen Bediirfnissen am besten entsprechen, 
daB sie demgemaB am starksten begehrt und im Verhaltnis zu ihren 
Erzeugungskosten auch am besten bezahlt werden. 

Die Reinertragslehre, welche durch die Forderung gekennzeichnet 
ist, daB aIle Produktionskosten und Produktionsgrundlagen bei der 
Wirtschaftsfuhrung in Rucksicht gezogen werden sollen, hat zwar kein 
besonderes Verfahren der Betriebsregelung zur Folge gehabt. Die 
meisten technischen Aufgaben der Forsteinrichtung werden von ihr 
nicht beeinfluBt. Trotzdem ist die aus jenem Grundsatz hervorgehende 
Auffassung des Holzvorrats als Betriebskapital und die Forderung der 
Verzinsung dieses Kapitals auf die Ergebnisse der Betriebsregelung von 
groBem EinfluB. Wichtige Aufgaben der Forsteinrichtung, wie ins
besondere die Bestimmung der Umtriebszeit, der Bestandesdichte und 
der Betriebsart, sind davon abhangig. Aile Methoden, welche den nor
malen Vorrat und das normale Altersklassenverhaltnis zur Grundlage 
haben, entbehren der tieferen Begriindung, wenn dem Begriff des Nor
malen neben der physiologischen und technischen nicht auch eine oko
nomische Begrundung gegeben wird. 

Indem die Reinertragslehre die Forderung der Verzinsung des 
Vorrats aufstellt, war es nicht mehr - oder aber nicht mehr ausschlieB
Iich - die absolute Wertserzeugung, die fiir den Betrieb bestimmend 
war, sondern es wurde die Forderung ausgesprochen, daB die Ertrags
leistung in einem richtigen VerhaItnis zu den Grundlagen, auf denen 
sie beruht, stehen musse. Um dieser Forderung, wenn auch nicht in 
strenger Form, zu entsprechen, muBte einerseits der Wert des Vorrats, 
andererseits der Zuwachs, sowohl der Masse als auch dem Werte nach, 
der gutachtlichen Schatzung oder der Berechnung unterzogen werden. 
Die Anwendung der Reinertragslehre erforderte deshalb eine groBere 
Bestimmtheit bei der Bearbeitung der Wirtschaftsgrundlagen, als friiher 
fiir notwendig erachtet wurde. 

Die erste unmittelbare Anwendung der Reinertragslehre auf die 
Betriebsregelung wurde von Judeichl) gemacht, der die Hiebsreife 
der Bestande nach dem von Pre Bier angegebenen Verfahren lehrte. 

1) Die Forsteinrichtung, 1. Aufl. 1871; 8. Auf!., herausgegeben von Neu
meister. 1923. 
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Die gleichen Grundsatze vertrat Kr aft 1) vom Standpunkt der prak
tischen Verwaltung. Als der entschiedenste Gegner der Reinertragslehre 
muB dagegen Borggreve 2) genannt werden. Am Schlusse seiner gegen 
die Forstreinertragslehre gerichteten Schrift hob er hervor, daB man 
,die Forderung einer Verzinsung nur hinsichtlich der in die Forstwirt
,Bchaft von auBen eingebrachten Kosten, nicht aber hinsichtlich der im 
Walde selbst liegenden Produktionsgrundlagen stellen solIe. Er stellte 
,dem privatokonomischen Prinzip, welches Boden und Vorrat als Betriebs
kapital behandelt, das gemeinwirtschaftliche gegenuber, welches damn 
gerichtet' sein musse, daB die absolute Werterzeugung des Waldes, 
unabhangig von der Hohe des Vorratskapitals, eine moglichst hohe 
werde, was sowohl dem Interesse des Waldeigentiimers als auch dem 
der Gesellschaft am besten entspreche. Den gleichen Standpunkt ver
trat spater Michaelis 3). 

Von neueren Schriften, die das gesamte Gebiet der Forsteinrichtung 
behandeln und deshalb fur die Zwecke systematischen Studiums am 
besten geeignet erscheinen, sind diejenigen von Graner 4), Weber5), 

Stotzer6), v. Guttenberg7) und Weise8) hervorzuheben. 
Neben den selbstandigen Schriften iiber das ganze Gebiet der 

Forsteinrichtung sind einzelne Teile derselben durch Artikel forstlicher 
Zeitschriften und besondere Abhandlungen gefordert worden. Bei der 
Menge des bezuglichen Materials kann an dieser Stelle auf dasselbe nicht 
eingegangen werden. 

Von wesentlichem EinfluB auf die Entwicklung der Forsteinrichtung 
waren endlich auch die Arbeiten der forstlichen Versuchsanstalten, 
insbesondere derjenigen Zweige derselben, deren Vertreter Rich den Nach
weis von Masse und Zuwachs der Bestande zum Ziele setzten. Bait lan
ger Zeit war von den Vertretern der Literatur und Praxis erkannt, daB 
man fiir den wiinschenswerten Fortschritt der Ertragsregelung bessere 
Grundlagen, als sie seither vorlagen, haben musse. Schon 1845 erlieB 
Carl Heyer einen Aufruf zur Bildung eines, Vereins fiir forststatische 
Untersuchungen, als dessen Aufgabe er die Erforschung der Ertrage 
an Holz und Nebennutzungen bezeichnete. 1m folgenden Jahre verfaBte 
Heyer in Verbindung mit anderen Fachgenossen eine Anleitung zu 

1) '(jber die Beziehungen des Bodenerwartungswertes und der }'orsteinrich-
tungsarbeiten zur Reinertragslehre. 1890. 

2) Die Forstreinertragslehre. 1878. Die Forstabschii.tzung. 1888. 
3) Die Betriebsregulierung in den preuBischen Staatsforsten. 1906. 
') Die Forstbetriebseinrichtung. 1889. 
6) Lehrbuch der Forsteinrichtung mit besonderer Beriicksichtigung der Zu-

wachsgesetze der Waldbii.uine. 1891. 
6) Die Forsteinrichtung. 2. Auf I. 1908. 
7) Die Forstbetriebseinrichtung. 1903. 
8) Leitfaden fiir Vorlesungen BUS dem Gebiete der Ertragsregelung. l00i. 
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forststatischen Untersuchungen, welche die Hauptnutzungsertrage, die 
Nebennutzungen und weitere Untersuchungsgegenstande aus den Ge
bieten des Waldbaues, der Forstbenutzung, des Forstschutzes und der 
Ertragsregelung behandelte. Aber der ersehnte Fortschritt auf dem 
vorliegenden Gebiete wurde wegen des Mangels der Einheitlichkeit in 
den geltend gemachten Bestrebungen und der Verschiedenheit der 
MaBe in den einzelnen deutschen Landern lange Zeit gehemmt. Erst 
nachdem die Einheit der deutschen Volkswirtschaft auch auf forst
lichem Gebiet hergesteUt war, konnte sich das forstliche Versuchs
wesen rascher entwickeln. Gelegentlich der Forstversammlung zu 
Braunschweig 1872 konstituierte sich der Verein der forstlichen Ver
suchsanstalten Deutschlands 1) zu dem Zwecke, die Ziele des forstlichen 
Versuchswesens durch einheitliche Arbeitsplane, zweckdienliche Arbeits
teilung und angemessene Veroffentlichungen der Ergebnisse zu fordern. 
Die fiir die Forsteinrichtung wichtigsten Arbeiten des Versuchswesens 
kamen in der Aufstellung von Ertragstafeln zum Ausdruck. 

So wertvoU nun die Arbeiten der Versuchsanstalten fUr die Forst
einrichtung auch sind, so ist doch stets im Auge zu behalten, daB die Be
dingungen, unter denen beide Teile des Forstwesens sich betatigen, sehr 
verschieden sind. In dem Arbeitsplan des Versuchswesens fUr die Auf
steUung von Holzertragstafeln von 1874 wird bemerkt, daB sich die 
Erhebung von Masse und Zuwachs auf moglichst normale und gleich
gleichartige Bestande zu erstrecken habe. Die Forsteinrichtung hat es 
dagegen in vielen Fallen mit Bestanden zu tun, die von normalen Be
standen mehr oder weniger stark abweichen. Sodann hat man sich vor 
Augen zu halten, daB der Begriff normaler oder vollkommener Bestande 
sehr verschieden aufgefaBt werden kann. Je nach der Erziehung der 
Bestande, den leitenden Wirtschaftsprinzipien und der subjektiven 
Auffassung der ausfiihrenden Personen kann das, was als normal oder 
vollkommen bezeichnet wird, sehr verschieden verstanden werden. 
Hieraus geht hervor, daB die aus dem Versuchswesen stammenden 
Ergebnisse nicht ohne weiteres auf die Forsteinrichtung angewandt 
werden konnen; es bedarf im Einzelfall der eingehenden Erwagung, 
ob und inwieweit sie als brauchbar anzusehen sind. Trotz der hieraus 
hervorgehenden, Beschrankung ihrer unmittelbaren Anwendbarkeit 
haben die bestehenden Normalertragstafeln der Hauptholzarten theore
tische und praktische Bedeutung; sie sind wertvolle Hilfsmittel fur alle 
Ertrags- und Zuwachsschatzungen. Niemals aber darf man sie mecha
nisch anwenden. Fiir die Zukunft ist es unter allen Umstanden wiin
schenswert, daB zwischen dem Versuchs- und Forstwesen sachgemaBe 
Beziehungen hergestellt und dauernd erhalten werden. 

1) Vgl. Ganghofer: Das forstliche Versuchswesen. 1881. Vorwort. 
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Mehr EinfluB als die literarischen Arbeiten haben fur die wirkliche 
Geschichte des Forsteinrichtungswesens die amtlichen Erlasse 
gehabt, nach welchen die Betriebsregelungen in den groBeren Forsten, 
insbesondere in den Staatsforstverwaltungen zur Ausfuhrung gelangt 
sind. Die Vorschriften uber die AusfUhrung der Forsteinrichtungs
arbeiten sind zum Teil in offentlichen Instruktionen niedergelegt, zum 
Teil befinden sie sich nur in den Akten der leitenden Behorden und kon
nen nur durch unmittelbare Verbindung mit diesen eingesehen werden. 

4. Die Bedeutung der Forsteinrichtung und ihr Verhaltnis 
zurn Waldbau. 

Aus der Geschichte des Schrifttums und den seitherigen Erfahrungen 
der Praxis gewinnt man das beste Urteil uber die Bedeutung, welche der 
Forsteinrichtung fur die Forstwissenschaft und Forstwirtschaft zukommt. 
In der neueren Zeit sind in dieser Beziehung starke Gegensatze hervor
getreten. Die hierauf bezuglichen literarischen Kundgebungen, welche 
meist an die Frage der Organisation des Forsteinrichtungswesens 
(vgl. 5) anknupfen, sind zu zahlreich, als daB hier auf sie eingegangen 
werden konnte. Nur zwei Autoren, Eberbach und Moller, mogen 
hier genannt werden. 

Eberbach 1) erkennt zwar den Wert einer zeitgemaBen Forst
einrichtung sehr wohl an, spricht aber doch seine Ansicht uber ihre 
Stellung und Bedeutung dahin aus, daB sie unter keinen Umstanden auf 
die wirtschaftlichen MaBnahmen in einem Walde einen leitenden oder 
zwingenden EinfluB ausuben durfe. Damit wiirde aber die treibende und 
gestaltende Kraft, welche die Forsteinrichtung nach ihrem Wesen und 
ihrer Geschichte fur die Forstwirtschaft haben soIl, beseitigt. Denn 
gerade in dem leitenden EinfluB liegt ihre wesentlichste Aufgabe, ihr 
Ziel und ihr Zweck. Noch entschiedener trat Moller 2) der Bedeutung 
der Forsteinrichtung entgegen. Er vergleicht die Tatigkeit des Forstein
richters mit der des Buchhalters oder Kassierers eines industriellen 
Werkes. Wie der technische oder kaufmannische Leiter eines solchen 
Betriebs sich niemals dem Buchhalter oder Kassierer unterordnen 
durfe, so durfe dies in der Forstwirtschaft seitens des Wirtschafts
fUhrers gegeniiber dem Forsteinrichter nicht geschehen. Er fahrt dann 
fort: "Nur zwei gleichwichtige Haupttatigkeitsgebiete gibt es f,iir uns, 
die Holzerzeugung und die Holzverwertung, nach den ublichen Be
zeichnungen als Waldbau und Forstbenutzung benannt". Dem gegen
uber kann nicht bestimmt genug betont werden, daB bei der Betriebs
regelung nicht Vermessung, Kartierung und Buchfiihrung an erster 

1) Die Ordnung der Holznutzungen auf wirtschaftlicher und geschichtlicher 
Grundlage. 1913, S. IX. 

2) Der Dauerwaldgedanke. 1922. IV. Dauerwald und Forsteinrichtung. 
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Stelle stehen, wenn sie auch als Hilfsmittel wertvoll und unentbehrlich 
sind. Es sind vielmehr gerade die waldbaulichen MaBnahmen, deren 
richtige Erfassung den Hauptinhalt einer guten Forsteinrichtung aus
macht. Waldbau und Forsteinrichtung stehen zwar an verschiedenen 
Stellen des forstwissenschaftlichen Systems. Das hindert aber nicht, 
anzuerkennen, daB sie aufs innigste miteinander verbunden sind. 
Der Waldbau ist die wichtigste Grundlage der Forsteinrichtung; beide 
stehen in vielseitiger Beziehung miteinander. Das gilt nach der oko
nomischen und forsttechnischen Seite hin. Der Wirtschafter, der die 
forsttechnischen MaBnahmen ausfiihrt, muB die okonomischen Ziele, 
die auf die Erzeugung von Werten und Reinertragen gerichtet sind, vor 
Augen haben; der Forsteinrichter hat aIle waldbaulichen MaBnahmen 
in das Bereich. seiner Erwagungen zu ziehen. Hieraus geht die Be
deutung der Forsteinrichtung folgerichtig hervor. Es ergibt sich zugleich, 
daB als Leiter der Forsteinrichtung und als selbstandige Bearbeiter 
ihrer wichtigsten Aufgaben nur solche Personen in Frage kommen, 
die den Waldbau, sowohl im allgemeinen als auch nach den vorliegenden 
konkreten Verhaltnissen beherrschen. 

5. Die Organisation des Forsteinrichtungswesens. 
In bezug auf die Ausfiihrung der Forsteinrichtung standen bis zur 

neuesten Zeit zwei verschiedene Richtungen einander gegeniiber. Auf 
der einen Seite wurde betont, daB eine gute Durchfiihrung der Forst
einrichtung am besten durch standige Organe (Forsteinrichtungs
Anstalten oder -Amter) gewahrleistet werde. Als Vorziige von solchen 
wurde geltend gemacht, daB die Mitglieder einer standigen BehOrde 
in allen auf die Forsteinrichtung beziiglichen Arbeitszweigen (Ausschei
dung und Vermessung der Bestande, Holzmassenaufnahme, Bonitie
rung u. a.) eine groBere Sicherheit und Gewandtheit erlangten; daB die 
Arbeiten gleichmaBig und mit der notigen Prazision ausgefiihrt wiirden, 
was namentlich fiir groBere Waldgebiete von Wert sei; daB endlich 
die Beziehungen der Forsteinrichtung zu anderen Zweigen der Forst
wirtschaft, namentlich zum forstlichen Versuchswesen, zur Forst
verwaltung, zur Forstpolitik und Forststatistik, durch eine standige 
Behorde sachgemaBer unterhalten und gefOrdert werden konnten, als 
durch einen einzelnen. Auf der anderen Seite wurde dagegen geltend 
gemacht, daB die wichtigste Grundlage fiir die zukiinftige Wirtschaft 
auf den Erfahrungen beruhe, die in der seitherigen Wirtschaft gemacht 
seien. Trager der Erfahrung sind aber die ausfiihrenden Oberforster, 
insbesondere solche, welche langere Zeit auf derselben Stelle tatig ge
wesen sind. Man wird den beiden hier genannten Richtungen die An
erkennung nicht versagen diirfen, daB sie zutreffende Gedanken ent
halten, die iiberall beachtet werden miissen, namentlich im GroBbetrieb. 
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Das endliche Ergebnis uber die vorliegende Frage, die jetzt als ab
geschlossen angesehen werden kann, geht dahin, daB standige Organe 
fUr die Ausfiihrung der Betriebsregelung vorhanden sein mussen, die 
entweder fUr sich bestehen (Forsteinrichtungsamter) oder Glieder einer 
groBeren Behorde sind (Sachreferate an den Regierungen); daB aber 
die Revierverwalter berechtigt und verpflichtet sein mussen, ihr Urteil 
uber die wichtigsten Aufgaben der Betriebsregelung wirksam zur Gel
tung zu bringen. 



Erster Teil. 

Die V orarbeiten fur die Aufstellung 
der Wirtschaftsplane. 

Erster Abschnitt. 

Die Feststellnng undAbgrenznng des Holzbodens 
lmd Nichtholzbodens. 

1m Bereich der einzurichtenden Waldungen liegen haufig auch Nicht
holzbodenflachen (Acker, Wiesen, GehOfte, Steinbriiche, Teiche usw.). 
Bevor die Plane, welche die Bewirtschaftung des Waldes betreffen, an
gefertigt werden, miissen die Flachen, welche einer abweichenden Kultur
art unterworfen werden sollen, voneinander getrennt und so die Holz
bodenflachen festgestellt werden. Dabei ist zu erwagen, ob und welche 
Anderungen der bestehenden Verhaltnisse vorzunehmen sind. In den 
meisten Landern haben sich die Kulturarten den Standortsverhaltnissen 
und der Geschichte der seitherigen Wirtschaft entsprechend ausgebildet. 
In der Ebene sind die von den Ortschaften am weitesten abgelegenen 
Flachen, im Gebirge die hochsten und steilsten dem Walde verblieben. 
Allein an vielen Orten ist das bestehende Verhaltnis nicht so, daB es als 
ein unveranderliches angesehen werden diirfte. In dem Bestreben, den 
Wald zugunsten der Landwirtschaft zuriickzudrangen, sind viele Wald
-eigentiimer, namentlich Private, zu weit gegangen. Hierdurch sind in der 
Ebene und im Gebirgsland Ost- und Westdeutschlands umfangreiche 
Odlandereien entstanden, deren Dasein dem Interesse eines Kultur
staates nicht entspricht. Sehr haufig bediirfen die Grenzen der Kultur
arten einer Regelung, die vor Aufstellung der Betriebsplane vorzu
nehmen ist. 

I. Bestimmungsgriinde der Kulturarten. 
1. Auf Grund von Berechnungen. 

Der allgemeinste Grund der Kulturart auf Flii.chen, fiir deren Be
wirtschaftung der Ertrag - nicht die Riicksicht auf Schutz und Schon
heit - den Bestimmungsgrund bildet, liegt in der Forderung, daB der 
Boden durch die Bewirtschaftung einen moglichst hohen Ertrag ergeben 
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soIl. Der auf den Boden entfallende Ertrag (Bodenreinertrag) ergibt 
sich dadurch, daB vom Rohertrag, der im Wert der Erzeugnisse besteht, 
die Produktionskosten (abgesehen von den im Boden selbst liegenden) 
in Abzug gebracht werden. Die landwirtschaftlich zu nutzenden Flachen 
werden bonitiert und die Ertrage nach Durchschnittssatzen bemessen; 
ebenso auch die Produktionskosten. Haufig werden diese letzteren 
aber auch nur nach Prozenten des Rohertrages in Abzug gebracht. 
Den Berechnungen des Reinertrages bei forstlicher Benutzung liegen 
Ertragstafeln oder Erfahrungssatze zugrunde, welche, meist geordnet 
nach 5 Standortsklassen, Haupt- und Vorertrage angeben. Die Werte 
der Sortimente, in welche die Ertrage zu zerlegen sind, sowie die Kultur
und Verwaltungskosten sind nach den Durchschnittssatzen der zu
gehorigen Reviere einzusetzen. Der rechnerische Nachweis der Boden
werte oder der Bodenrenten, die im Verhaltnis von 100 zu p (dem Zins
fuB) stehen, kann erfolgen: 

1. Nach der Formel des Bodenerwartungs- oder Ertragswertes. 
Dieser ist nach den iiblichen Bezeichnungen: 

A + D . 1 0 p .. -a + D . 1 0 p .. -b + .. -c . lOp" 
.. a' b' '_ V. 

1,0 pU-l 

2. Nach dem Reinertrag der durchschnittlichen Flacheneinheit 
des Waldes. Liegen einem normalen Betriebsverband u Flachenein
heiten in regelmaBiger Altersabstufung zugrunde, so ist der Bodenrein
ertrag1) fUr die Flacheneinheit: 

A -+-D-N· O,Op-(c +v) 1) 

u 

2. Auf gutachtlichem Wege. 
Wenn auch die genannten Rechnungsmethoden theoretisch richtig 

sind, so sehen sich die praktischen Vertreter beider Kulturarten doch 
zumeist auf eine gutachtliche Behandlung des vorliegenden Gegenstandes 
hingewiesen. Meist konnen die Ertrage und Kosten der zu vergleichenden 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe nicht in so bestimmter Fassung 
angegeben werden, wie es zur Durchfiihrung einer zahlenmaBigen Rech
nung erforderlich ist. Auch muB die Festsetzung der Kulturgrenzen oft 
schnell, wahrend des Begehens der fraglichen Strecken, erfolgen, so 
daB eine genaue Rechnung nicht vorgenommen werden kann. 

Die Bestimmungsgriinde fUr die Kulturart, insbesondere fUr die 
Trennung des Waldes von Ackern und Wiesen, sind einerseits chemisch
physikalischer, andererseits okonomischer Natur. 

1) Die GroBen A, D, N, c und v beziehen sich auf die Flache einer regelmaBigen 
Betriebsklasse = u ha. Unter c sind nicht nur die Kosten fur Neukultur zu ver
stehen, sondern aile Kosten, a.uch solche fiir Bodenmeliora.tionen, Holzabfuhrwege 
u. a., welche dem Kulturfonds zur Last fallen. 
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a) Standortsverhiiltnisse. Beide Faktoren des Standorts, Boden und 
Lage, miissen bei der Bestimmung der Kulturart in Riicksicht gezogen 
werden. Zur Beurteilung des Bodens sind sowohl seine chemischen als 
auch seine physikalischen Eigenschaften von Bedeutung. Wegen des 
groBeren Gehalts der landwirtschaftlichen Gewachse an organischen, 
dem Boden entzogenen Stoffen sind der Landwirtschaft meist die frucht
bareren Boden zugefallen. Auch in Zukunft wird dies geschehen, wenn 
auch die Landwirtschaft durch den EinfluB der kiinstlichen Diingung 
in der Neuzeit nach dieser Richtung weit unabhangiger geworden ist. 
Die physikalischen Eigenschaften des Bodens beriihren die land- und 
forstwirtschaftlichen Kulturgewachse in der gleichen Richtung. Tat
sachlich hat aber auch hier die Landwirtschaft die giinstiger ausgestatte
ten Flachen in Betrieb genommen. Dasselbe ist hinsichtlich der Lage 
der Fall. Der Forstwirtschaft sind die hoheren, rauhen, der Sonne ab
gewandten Lagen erhalten geblieben; sodann alle steilen Flachen, welche 
mit landwirtschaftlichen Werkzeugen nicht bearbeitet werden konnen. 

b) Okonomische Bestimmungsgriinde. Unter ihnen ist fiir den Stand
ort der Kulturarten zunachst die Schwere der Erzeugnisse von Be
deutung. Die Transportkosten, welche erforderlich sind, um die Wirt
schaftserzeugnisse von der Statte, wo sie gewachsen sind, nach den 
Orten des Verbrauchs zu befordern, sind negative Posten. Sie fallen 
um so starker in die Wagschale, je schwerer die Erzeugnisse im Verhalt
nis zu ihrem Werte sind. Holz verhalt sich aber in dieser Beziehung 
ungiinstiger, - abgesehen vom besten Spalt- und Schneideholz - als 
das Haupterzeugnis der Landwirtschaft. Hierin liegt ein Grund, der es 
wiinschenswert erscheinen laBt, daB die Waldungen in moglichster Nahe 
der holzverbrauchenden Orte liegen1). 

Auf der anderen Seite kommt bei der Bestimmung der Kulturart 
die Ar bei t in Betracht, die mit der Betriebsfiihrung verbunden ist. 
Je umfangreicher diese ist, um so mehr ist es erwiinscht, daB die Betriebs
flachen nahe dem Sitz des Betriebes, in der Nahe der Wohnorte der Ar
beiter, gelegen sind. Am meisten Arbeit beansprucht der Gartenbau; 
an ihn schlieBen sich Weinberge, Acker, Wiesen; am wenigsten Arbeit 
ist mit der Bewirtschaftung des Waldes verbunden. Hiernach erscheint 
es als dem Wesen der Sache am besten entsprechend, daB die Waldungen 
die Flachen einnehmen, welche von den Ortschaften am weitesten ent
fernt sind. 

I} Thunen, J. H. v.: (Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft 
und NationalOkonomie, 3. Auf I., 1. Teil, S.390), der die ortlichen Beziehungen 
zwischen den Produktions- und Konsumtionsgebieten sehr grundlich untersucht 
hat, gab den verschiedenen Zweigen der Bodenkultur mit Rucksicht auf die Schwere 
und Haltbarkeit ihrer Haupterzeugnisse nachstehende Lage zu der die ansschlieB
liche Absatzrichtung bildenden Zentralstadt M. (Vgl. umseitige Zeichnung.) 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Aufl. 2 
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Die beiden genannten Faktoren wirken in der entgegengesetzten 
Richtung auf die okonomische Lage des Waldes ein. Es ist aber aus den 
tatsachlichen Verhaltnissen hinlanglich bekannt, daB die auf die Arbeit 
gerichteten Bestimmungsgriinde einen starkeren EinfluB ausgeiibt 
haben. Die Waldungen nehmen nicht die den Stiidten und Dorfern 
nachstgelegenen Flachen ein, wie es von Thiinens Theorie gemaB der 
Fall sein wiirde, wenn die Schwere den ausschlieBlichen Bestimmungs
grund der Kulturart bildete, sondern sie befinden sich jenseits der Feld. 
gemarkungen in groBerer Entfernung von den bewohnten Orten. Diesen 
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechend muB auch bei der Abgrenzung 
verfahren werden. Die Aufforstung zweifelhafter Flachen kann um so 

..... _----_ bestimmter in Aussicht genommen 
/,/ ..... ~.!..~~ ...... " werden, je weiter sie von den Ort-

/ /, fetJ,e7"1llir~f!;: '." h ft tf t . d U k h 
I /~1'~~;-";""~~" \ sc a en en ern sm. mge e rt 

/ / /l.~~~~\ \ \ hat man umsomehr Grund zur An
I I " / ~J'ii!4,~~ \ \ \ \ lage von Ackern und Wiesen, je naher 
f I ! / ~,,~ I"~'~t> .. \~ \ \ \ \ die Flachen den GutshOfen und Wohn-
I I I I~-I"~-;::I!\ I I ,'I 

Jl. orten der Arbeiter gelegen sind. Unter 

Abb.1. allen Umstanden aber ist es fiir die 
Erhaltung und Ausdehnung des Waldes 

forderlich, wenn die Verbindung zwischen ihm und den Verbrauchsorten 
des Holzes moglichst erleichtert wird. 

c) Sonstige Bestimmungsgriinde. Bei der Bestimmung der Kultur· 
art muB ferner das in einem gegebenen Kulturgebiet bestehende Verhalt
nis von Ackern, Wiesen und Wald beriicksichtigt werden: ebenso die 
mehr oder weniger zusammenhangende oder parzellierte Lage. Je 
weniger Wiesen und Acker im Verhaltnis zur Einwohnerzahl im Bereiche 
eienr Gemarkung oder eines Wirtschaftsgebietes vorhanden sind, um
so mehr ist das Bestreben auf eine Vermehrung des zur Erzeugung von 
notwendigen Lebensmitteln und Futterstoffen dienenden Gelandes 
gerichtet. DemgemaB ist unter solchen Verhaltnissen bei entsprechenden 
chemisch-physikalischen Bedingungen auch ein hoherer Reinertrag 
bei derjenigen Kulturart, an welcher Mangel herrscht, zu vermuten: 

Auch die Eigentumsverhaltnisse spielen bei der Bestimmung der 
Kulturart sehr haufig eine nicht unbedeutende Rolle. Zum nachhaltigen 
Betrieb der Waldwirtschaft sind in der Regel nur Personen geeignet, 
die einerseits geniigendes Vermogen besitzen, um das fur den Wald er
forderliche Kapital in der unbeweglichen Form des stehenden Vorrats 
unterhalten zu konnen, und die andererseits am Walde ein dauerndes, 
iiber die eigene Lebenszeit hinausgehendes Interesse haben. Bei vielen 
Privatpersonen Hegen diese Bedingungen aber nichtvor. Daher wird 
die Wahl der Kulturart fiir gegebene Flachen, auch wenn die Verhii.lt
nisse iibrigens gleich sind, sehr hii.ufig doch verschieden ausfallen. 
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Endlich sind auch die politis chen MaBnahmen, welche den Handel 
mit Erzeugnissen des Bodens betreffen, nicht ohne EinfluB auf die Be
schrankung oder Ausdehnung der Land- und Forstwirtschaft. Neben 
der Anlage von Eisenbahnen und WasserstraBen, die auf die Rentabilitat 
der Forstwirtschaft im besonderen Grade einwirken, kommen hier zu
nachst die Tarife der BefOrderung in Betracht; sodann die Erschwerung 
bzw. Erleichterung der Einfuhr auswartiger Rohstoffe. Jede Erschwe
rung der Einfuhr aus anderen Landern durch Zolle bewirkt, daB der 
Bodenreinertrag hoher ist, als er ohne Zoll gewesen sein wiirde. Ein 
Schutzzoll muB der heimischen Bodenkultur im Prinzip ebenso zu
gestanden werden wie der Industrie; und fur die verschiedenen Zweige 
der Bodenkultur muB der Grundsatz der Gleichberechtigung anerkannt 
werden. Gegenteilige Richtungen haben nur zeitweilig Berechtigung. 
Die seitherige Zollpolitik des Deutschen Reiches, welche die Land
wirtschaft in starkerem Grade schutzte als die Forstwirtschaft, hatte 
demgemaB zur Folge, daB viele Boden, die sonst der Aufforstung unter
zogen oder unbebaut geblieben sein wiirden, landschaftlich benutzt 
wurden. Die Verminderung der Tarife fUr die BefOrderung der Rohstoffe 
auf den Eisenbahnen kommt dagegen in hoherem MaBe der Forstwirt
schaft zugute, weil das Holz im Verhaltnis zu seinem Wert schwerer ist 
als das Hauptprodukt der Landwidschaft. 

Wie die Verhaltnisse auch liegen mogen, unter allen Umstanden 
wird es erforderlich, daB die Griinde fUr die verschiedenen Kulturarten 
bei den Vorarbeiten der Forsteinrichtung der Erorterung unterzogen 
werden. Nur auf einer solchen Grundlage kann die Feststellung des 
Holzbodens und Nichtholzbodens zutreffend bewirkt werden. 

II. Abgrenzung der Knlturarten. 
1. Grundsatze. 

Zur Abgrenzung des Waldes von Ackern und Wiesen ist von Wegen 
tunlichst ausgiebig Gebrauch zu machen. Dies liegt sowohl im Interesse 
des Waldes, da das abzufahrende Holz namentlich im Gebirge meist 
an den Waldrand geschafft werden muB, als auch des landwirtschaft
lichen Gelandes, das, wenn ein Randweg vorliegt, der Beschattung durch 
den angrenzenden Wald in geringerem Grade ausgesetzt ist. Auch fUr 
den Weg selbst ist es wiinschenswert, daB er nicht beiderseits von Wald 
beschattet wird. 

2. Beispiel. 
Ais Beispiel fiir eine nach den ausgesprochenen Grundsatzen durch

gefuhrte Feststellung und Abgrenzung der Holzboden- und Nichtholz
bodenflachen mogen die auf Tafel 11) dargestellten Teile der Ober-

1) Entnommen aus Kaiser, 0.: Beitrage zur Pflege der Bodenwirtschaft mit 
besonderer Riicksicht auf die Wasserstandsfrage. 1883. Karle 21. 

2* 
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forsterei Wildeck, Regierungsbezirk Kassel, dienen, mit deren Betriebs
regelung der Verfasser im Jahre 1879 beschaftigt war. Zur Erlauterung 
sei folgendes bemerkt: 

Die friihere Domane Wildeck wurde im Jahre 1878 als selbstan
diges Wirtschaftsobjekt aufgehoben und die Bewirtschaftung der zu ihr 
gehOrigen Flachen der Forstverwaltung iibertragen. Der seitherige 
Betrieb war nicht mehr rentabel, weil den Wiesen eine rationelle, Be
wasserung ohne die Zuhilfenahme des Waldes nicht gegeben werden 
konn1ie. Auch wurden die Ertrage der Wiesen in den engen Talern durch 
die Beschattung des Waldes sehr beeintrachtigt. Die Acker nahmen 
haufig Flachen ein, die nach den Standortsbedingungen sich besser zu 
Wald eigneten. 

Bei der planmaBigen Regelung der Benutzungsweise, die durch den 
Vorstand der damaligen Taxations-Komnrlssion fiir die Provinz H~ssen
Nassau, O. Kaiser, in Verbindung mit der Betriebsregelung· bewirkt 
wurde, ging das Bestreben dahin, daB die Flache der Wiesen wegen 
dringenden Bediirfnisses an Futterstoffen so weit ausgedehnt wurde, 
als es die Standortsbedingungen gestatteten. Zu diesem Zweckeowurden 
im Bereiche der beiden Bachlaufe Teiche angelegt, durch die eine 
Zuriickhaltung des Wassers zur Zeit starken Abflusses und eine Be
wasserung zur wasserarmen. Jahreszeit ermoglicht wurde. Die Acker
flache wurde mit Riicksicht auf die weite Entfernung von den nachsten 
Ortschaften bedeutend eingeschrankt. 

Die Regelung der Benutzung erfolgte derart, daB die den Forst" 
gehoften nachsten Flachen den Forstbeamten als Dienstland iiber;wiesen, 
die weiteren im Wege der Verpachtung genutzt wurden. AIle Flachen, 
fiir welche die Moglichkeit einer Bewasserung vorlag, wurden in 
Wiesen umgewandelt. Um sie im Ertrag zu heben, wurde der Wald 
in der Talsohle zuriickgedrangt. Die fiiI' den landwirtschaftlichen 
Betrieb nicht geeigneten Flachen wurden zur Aufforstung bestimmt. 
Die Wiesen haben durch die Neuregelung der Kulturarten eine Ver
mehrung um 16 ha, das Ackerland hat eine Verminderung um 23 ha 
erhalten. 

Die verschiedenen Kulturarten sind in dem vorliegenden Beispiel 
durch Wege voneinander abgegrenzt. Zum Teil bilden diese die Aus
gange von Holzabfuhrwegen. Sie muBten daher in Verbindung mit dem 
Waldwegenetz projektiert werden. 

Wie die Tafel ersehen laBt, sind die zu beiden Talseiten ange
legten Randwege mehrfach durch "Obergange miteinander verbunden. 
Diese konnen zugleich als Damme fiir Teichanlagen dienen, die einer
seits Zul Bewasserung der Wiesen, andererseits zur Fischzucht er
wiinscht sind. 



Tafel 1. 

Abgrenzung der Kulturarten :\". 
in der 

OBERFORSTEREI WILDECK. 
Reg. -Bezirk Kassel. 

MaBstab 1 : 1 0000. 

1 

Erklarung: 
Nadelholz Laubholz Wiesen. Acker. Gllrten. 

Martin, Forstelnrlchtung. •• Aufi Verlag von Jullu8 Springer In Berlin. 
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Zweiter Abschnitt . 

.Die vorbereitenden Ma8nahmen fiir die Erhaltung 
des Schutzwaldes. 

Bei den Vorarbeiten der Forsteinrichtung ist, insbesondere in den 
Waldungen des Gebirges, auch den Aufgaben, die der Schutzwald er
fiillen solI, das Augenmerk zuzuwenden. Die Bedeutung des Schutz
waldes ist in der neueren Zeit in allen Kulturstaaten hervorgetreten. 
Viele Schaden, die weite Talgebiete betreffen, sind auf unrichtige Be
handlung der oberhalb belegenen Waldungen zuriickzufiihren. Unter 
den Aufgaben, welche der Schutzwald erfiillen solI, steht die Zuriick
haltung des Wassers an erster Stelle l ). Nicht nur im Hochgebirge, 
wo sich Zerstorungen mancher Art durch die ungeziigelten Krii.fte 
der Natur am sichtlichsten Zll erkennen geben, sondern auch in den 
deutschen Mittelgebirgen sind Gefahren durch raschen WasserabfluB 
in bedenklicher Weise hervorgetreten. 

Die Behandlung des Schutzwaldes ist, da sie mit den Eigentums
verhaItnissen im engsten Zusammenhange steht, in erster Linie Gegen
stand der Forstpolitik. Der beste Zustand fiir die Regelung der Schutz
waldungen liegt vor, wenn sich diese samtlich im Eigentum des Staates 
befinden. Auf die Erwerbung von Waldungen, die einen Schutz aus
iiben sollen, ist deshalb bei der Einrichtung staatlicher Waldungen stets 
Bedacht zu nehmen. Da aber der Staat nicht imstande ist, alle Schutz
waldungen (auch die im weiteren Sinne) zu erwerben, so ist eine positive 
Richtung der Forstpolitik erwiinscht, die den Staat in den Stand setzt, 
'Buf die Behandlung derjenigen Waldungen, die Schutzaufgaben zu er
fiillen haben, einen EinfluB auszuiiben. FUr die Wirtschaftsfiihrung 
kommen, um den Aufgaben des Schutzwaldes zu geniigen, vorzugsweise 
forsttechnische Mittel in Betracht. Sie mussen einheitlich im Zusammen
hang fiir die Waldungen desselben FluBgebietes ausgefiihrt werden. 
Bei der Forsteinrichtung sind alle hierher gerichteten MaBnahmen in 
Verbindung mit der Wegenetzlegung der planmaBigen Vorbereitung 
zu unterziehen. 

Aus der Natur der Schaden, welche der Schutzwald abwenden soll, 
ergibt sich, daB die zu ergreifenden MaBnahmen in erster Linie auf die 

1) Die Bedeutung der Regelung des Wassers bei der Forsteinrichtung hervor
gehoben zu haben, ist das Verdienat O. Kaisers. VgI. dessen Schlift: Beitrige 
zur Pflege der BodenwirtBchaft., 1883, in welcher die auf die Wasserstandsfrage ge
richteten Mallnahmen nach den Erfahrungen eigener praktischer Tli.tigkeit ein
gehend erortert sind. In der neuesten Zeit hat Forstmeister Kautz auf Grund 
treffender Beobachtungen in seinem Wirtschaftsgebiet (Oberforsterei Sieber im 
Harz) die auf die Wasserpflege gerichteten Mallnahmen nachdriicklich hervor
gehoben. VgI. ZeitBchr. f. Forst- u. Jagdw. 1906, 1908, 1909. 
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Erhaltung eines guten Bodenzustandes gerichtet werden miissen. Die 
starksten Hochwassergefahren treten ,zur Zeit der Schneeschmelze und 
nach starken Regengiissen ein. Zu ihrer Abwehr muB erstrebt werden, 
daB die Erwarmung des Bodens verzogert und seine Fahigkeit zur 
Wasseraufnahme erhoht wird. Eine zu schnelle, friihzeitige Erwarmung 
wird durch schiitzende Bodendecken zuriickgehalten. Die Fahigkeit 
der Wasseraufnahme hangt von der Zusammensetzung, dem Grad der 
Lockerheit und der Bekleidung des Bodens abo Am besten verhalten sich 
Waldboden, welchen der durch die natiirliche Zersetzung der Baum
abfaUe bei geniigendem Luftzutritt gebildete Humus in voUem MaBe 
erhalten geblieben ist. Hieraus ergeben sich die wichtigsten Forderungen, 
die an die Behandlung eines Schutzwaldes gestellt werden. Sie sind 
zunachst negativer Art. Dahin gehort insbesondere das Verbot der 
Nutzung des Bodeniiberzugs, der Waldweide, der Anlage von Riesen, 
der Stockrodung. 

Neben solchen negativen Mitteln kommen aber auch positive in 
Betracht. Von giinstigem EinfluB sind alle MaBnahmen, welche auf 
die Herstellung gemischter Bestande, insbesondere die Erhaltung der 
Buche im Nadelholzwalde gerichtet sind. Fiir den Schutzwald im 
strengeren Sinne kann sodann die Befestigung des Bodens durch Anlage 
von Flechtzaunen und Faschinen, die Bildung einer Bodennarbe durch 
Grassaat und Rasenplaggen, die Anzucht von Weidenhegern, Strauchern 
und Waldbestanden im Wege der Kultur, die Verbauung von Wild
bachen in Frage kommen. 

Fiir den Schutzwald im weiteren Sinne, mit dem es die Forstein
richtung in weit starkerem Umfange zu tun hat, erstrecken sich die 
vorbereitenden MaBnahmen hauptsachlich auf die Regelung des Wasser
abflusses. Wenn das Wasser sich selbst iiberlassen bleibt, so sucht es 
die nachsten Mulden und Terrainfalten zu erreichen. Die kleinen Wasser
faden, welche sich hier bilden, vereinigen sich; sie werden urn so starker, 
je weiter sie nach unten gelahgen. Der Ansammlung des Wassers in 
den Mulden ist daher entgegenzutreten; sein Lauf muB aufgehalten oder 
in seiner Richtung verandert werden. Dies geschieht durch Graben 1) 
die je nach den ortlichen Verhaltnissen im Bereiche der wasserfiihrenden 
Mulden anzulegen sind. Sie werden horizontal hergestellt, wenn es sich 
lediglich darum handelt, das Wasser zu halten, mit schwachem Gefall, 
wenn das Wasser abgeleitet werden solI. Mit einer solchen Anlage kann 
neben der Verminderung des Hochwassers der weitere Vorteil erreicht 
werden, daB das Wasser von Orten, wo es durch seinen VberfluB schadet, 
nach trockenen Orten geleitet wird, deren Ertragsfahigkeit durch 

1) Nahere Angaben zur Ausfiihrung der Graben fiir die Zwecke der Regulierung 
des Wassers macht O. Kaiser, a. a. 0., S. 41-55, sowie Kautz, Zeitschr. f. l!~orst
u. Jagdw. 1909, S. 157f. 



Die vorbereitenden MaBnahmen ffir die Erhaltung des Schutzwaldes. 23 

Feuchtigkeitszufuhr gesteigert wird1). Da die Ansammlung des Wassers 
in den oberen Teilen der Gebirge ihren Ursprung hat, so ist es Regel, 
daB aIle hierher gerichteten Arbeiten in den hoohsten Teilen der FluB
gebiete unterhalb der Wasserscheiden ihren Anfang nehmen und nach 
unten fortgesetzt werden. 

Auch bei der Anlage von Wegen laBt sich auf die Regelung des 
Wassers einwirken. Die Hauptwege in Gebirgswaldungen erhalten oft 
Graben an der oberen Seite. Das sich in diesen sammelnde Wasser 
muB an entsprechenden Stellen durch den Weg hindurch gefiihrt und 
weiter geleitet werden. Meist werden die Durchlasse in den Mulden an
gelegt. Das Wasser flieBt in diesen weiter. Wenn aber den Wasser
schaden in unterhalb gelegenen FluBgebieten vorgebeugt werden soIl, 
so ist das Wasser so zu leiten, daB es nicht in den Mulden bleibt; es 
muB, nachdem es die Mulde iiberschritten hat, seitlich abgefiihrt werden. 
Sofem es sich bloB um Grabenwasser (nicht um solches, welches in einer 
Mulde flieBt) handelt, ist es empfehlenswert, daB Durchlasse da, wo die 
Wege Erhebungen des Gelandes durchschneiden, angelegt werden. Von 
hier aus ist die Fiihrung des Wassers auf trockene Hange weit 
leichter. 

Endlich ist auch die Anlage von Wasserbecken ein Mittel zur Zuriick
haltung des Wassers. Wie die Talsperren in groBem MaBstab zur Ab
wehr von tJberflutungen und Hochwasserschaden dienen, so laBt sich 
ein ahnlicher Zweck in kleinerem Umfang und mit bescheideneren Mit
teln durch die Ansammlung des Wassers in den kleinen WaldtaIem er· 
reichen. Die tJbergange der Randwege iiber Wasserlaufe ergeben brauch
bare Teichdamme. (Vgl. die Verbindungen der Randwege auf Tafel!.) 
Voraussetzung ist, daB sich das Gelande zur Teichanlage eignet. Die 
Wande diirfen nicht zu flach, aber auch nicht zu eng und steil sein; 
die Talsohle muB eine angemessene Breite haben und das Gefalle 
nicht zu stark sein. Solche Teiche konnen auch noch zu anderen 
Zwecken, insbesondere zur Fischzucht und zur Bewasserung von Wiesen 
dienen. 

Die genannten MaBnahmen sind bei den Vorarbeiten der Betriebs
einrichtung, insbesondere in Gebirgsforsten, ins Auge zu fassen. Wenn 
auch haufig keine volistandigen Plane iiber die Mittel zur Zuriick
haltung des Wassers aufgestelit werden konnen, so miissen doch die 
Grundziige dafiir entworfen und in Verbindung mit der Wegenetzlegung 
begriindet werden. 

1) Die zur Trockenlegung einzelner nasser Kulturflii.chen erforderlichen Ent
wii.sserungen miissen daher im Zusammenhang mit der Wasserregelung fiir groBere 
Gebiete behandelt werden. 
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Dritter Abschnitt. 

Die Einteilnng in stiindige Wirtschaftsfignren. 
Die Einteilung in standige Wirtschaftsfiguren, die meist Abteilungen 

genannt werden1), muB den anderen Vorarbeiten der Forsteinrichtung 
vorangehen. 

Die Zwecke der Einteilung sind hauptsachlich folgende: 
1. Die Erleichterung der Orientierung im Walde und auf den 

Karten. AIle Flachen, Linien, Punkte usw. musseD im Walde, auf den 
Karten und in den Wirtschaftsbuchern genau bezeichnet werden konnen. 

2. Die Einteilung bildet die ortliche Grundlage fur die Fiihrung der 
Schlage. Bei der natiirlichen Verjiingung muB eine gut abgegrenzte 
Flache von bestimmter GroBe in Angriff genommen werden, bei der 
kiinstlichen muB ein Rahmen fur die Jahresschlage gegeben sein. 

3. Die Linien, welche die Wirtschaftsfiguren begrenzen, dienen 
zum Aufsetzen und zur Abfuhr des eingeschlagenen Holzes. Sie bilden 

4. die besten Ausgangspunkte zur Bekampfung von manchen Natur
schaden (Feuer, Wind, Insekten). Sie sind deshalb 

5. die besten Grenzen der Hiebszuge. 
6. Die Bildung der Bestandesabteilungen, welche fiir aIle taxato

rischen und geschaftlichen MaBnahmen die grundlegende Einheit 
bilden, istnur auf Grund der Bildung standiger Wirtschaftsfiguren moglich. 

7. Fur aIle Messungen, die im Innern des Waldes vorzunehmen 
sind (von Bestandes- und Schlaggrenzen, Wegen u. a.) bilden die Linien 
des Einteilungsnetzes die Grundlage, an welche angeschlossen wer
den muB. 

8. Auch fur die Ausubung der Jagd ist eine geregelte Einteilung er
wiinscht; die Teilungslinien bilden Grenzen fur die Treiben. 

Bei der Wiederholung von Forsteinrichtungsarbeiten ist die Ein
teilung nur der Priifung zu unterwerfen. 

Da die Einteilung einen standigen Charakter tragen solI, so darf 
sie von den vorubergehenden Bestandesverhaltnissen (Holzart, Betriebs
art, Holzalter usw.) nicht beeinfluBt, sie muB vielmehr auf die bleibenden 
Verhaltnisse des Standorts gegrundet werden. 

I. Die Einteilung in der Ebene. 
A. Grundsatze fUr den Entwurf. 

In der Ebene erfolgt die Einteilung in der Regel durch ein System 
gerader Linien, die sich unter Winkeln kreuzen, welche ohne Grund 
vom rechten moglichst wenig abweichen sollen. Die Richtung dieser 

1) In PreuBen werden die standigen Wirtschaftsfiguren in der EOOne Jagen, 
im Gebirge (wenigstens seither) Distrikte genannt. 
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Linien wird hauptsachlich durch die Fuhrung der Verjungungsschlage 
bestimmt; es ist wiinschenswert, daB deren Grenzen den Einteilungs
linien parallellaufen. In den meisten Waldungen der Ebene ist die Ein
teilung unter dem EinfluB von Hartig, Cotta, Burckhardt u. a. 
im Laufe der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts vollzogen. Die be
stehenden Verhaltnisse mussen daher als eine geschichtlich gewordene 
Tatsache angesehen werden. 

1. Geschichtliche Entwicklung. 

Die ersten Einteilungen sind - soweit der Ruckblick auf friihere 
Zustiinde ein Urteil gestattet - in den meisten groBen Forsten nicht zu 
wirtschaftlichen Zwecken, sondem aus Grunden der Jagd bewirkt 
wordenl ). Sie waren daher nicht gleichmaBig und vollstiindig durch
gefiihrt. Ala spiiter dasBediirfnishervortrat, zu wirtschaftlichenZwecken 
eine systematische Einteilung vorzunehmen, wurde die Anlage der
selben von der Umtriebszeit abhangig gemacht. Diese Art der Teilung 
war, wenn sie auch nicht immer streng durchgefiihrt wurde, sehr all
gemein und von langer Dauer. v. Langen richtete schon in der Zeit 
von 1720 bis 1750 Waldungen in Norwegen, Danemark und die braun
schweigischen Staatsforsten nach den Grundsatzen der Flachenteilung 
ein. Von seinen Zeitgenossen und Nachfolgern, namentlich in den 
Schriften von v. Zanthier2), Dobe}3) wird diese Art der Einteilung 
vertreten. In dElll preuBischen Staatsforsten kam sie durch die Instruk
tionen Friedrichs des GroBen 4) zur Anwendung. 

Die in dieser Weise vollzogenen oder erstrebten Teilungen haben 
sich aber nicht lange behaupten konnen. Sie entsprachen nicht der all
gemein giiltigen Forderung. daB aIle Bestimmungen der Forsteinrichtung 
der Wirtschaftsfuhrung angepaBt werden mussen. Es wurde im Laufe 
der Zeit erkannt, daB die Einteilung unabhangig von den Bestandes
verhii.ltnissen und der Umtriebszeit gehalten werden musse; sie soli 
einen dauernden Charakter tragen; ihre Bestimmungsgriinde konnen 
daher nicht von Verhaltnissen abhangig gemacht werden, die die Eigen
schaft des Bleibenden in geringerem Grade besitzen. Trotz vieler gegen
satzlicher Stromungen wurde die Richtigkeit dieses Standpunktes mehr 

1) v.Kropff, System und Grundsii.tze bei Vermessungp.p. derForsten 1807, 
3. Ka.p. ("Die mehrsten Forsten sind seit undenklichen Zeiten ohne Riicksicht 
auf die Rolzart, hoohst wahrscheinllch bloB behufs der Jagden, mittels 11/2> mehren
teils aber 2, auch sogar 3 Ruthen breite durchgehauene Gestelle in ... Quadrate 
abgeteilt. Viele derselben enthalten auf jeder Seite 200 Ruthen. - DaB man bei 
dieser Teilung ... nicht zugleich beabsichtigt habe, eine Forstwirtschaft darauf zu 
begriinden, scheint forstlich gewiB. ") 

I) Abhandlungen iiber das theoretische und praktische Forstwesen, heraus
gegeben von Rennert, 1799. 

3) Jiigerpraktika, Anhang. ') Vgl. 5. Teil, 1. Abschnitt, I. 
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und mehr eingesehen. In PreuBen wurde die Bestimmung einer 
von der Umtriebszeit unabhangigen Einteilung durch den EinfluB von 
v. Burgsdorf, v. Arnim, Hennert gegen die Richtung v. Kropffs 
durchgefiihrtl). Sie kam zum Ausdruck in der Verfiigung von 1796, in 
welcher die Jageneinteilung durchgehends angeordnet wurde. Spater 
(in der Instruktion von 1819) wurde allgemein verfiigt, daB die Waldungen 
der Ebene durch Hauptgestelle, die von Ost nach West, und durch 
Eeuergestelle, die von Nord nach Siid liefen, in regelmaBige Jagen ein
geteilt werden sollten. 

Wie in PreuBen ist auch in den meisten anderen Staaten beziiglich 
der Einteilung der Forsten in der Ebene verfahren. In Sachsen ist die 
Einteilung unter Cottas EinfluB von 1820-1830 in groBem Umfang 
durchgefiihrt worden. 

2. Richtung der Einteilungslinien. 

a) Allgemeine Bestimmungsgriinde. Die Richtung der Einteilungs
linien wird durch die Richtung und Aneinanderreihung der Schlage be
stimmt. Man hat hierbei stets mehrfache Riicksichten zu nehmen: 
erstens auf die zu verjiingenden Bestande, den von ihnen eingenommenen 
Boden und die an ihrer Stelle zu begriindenden Jungwiichse - zweitens 
auf die Umgebung des zu verjiingenden Ortes, welche durch die Be
seitigung des vorhandenen Altholzes der Einwirkung der Sonne und des 
Windes ausgesetzt wird. Alle Orte, welche in der angegebenen Richtung 
gefahrdet sind, bediirfen des Schutzes. Bei der Naturverjiingung wird 
der Schutz fiir Boden und Bestand durch die Kronen der Mutterbaume 
bewirkt, bei der kiinstlichen Begriindung solI er durch die Richtung und 
Aneinanderreihung der Schlage gegeben werden. Der Abtrieb des alten 
Holzes wird, damit die freigelegte Schlagfront gegen Sturm gesichert 
ist, der herrschenden Windrichtung entgegen gefiihrt. Der Boden darf, 
damit er nicht verwildert, nicht auf groBen zusammenhangenden Flachen 
freigelegt werden; Jungwiichse von Holzarten, welche gegen Frost, Hitze 
und Unkrautwuchs empfindlich sind, bediirfen eines Schutzes gegen die 
Einwirkung dieser Faktoren. Vermeidung groBer ungeschiitzter 
Kahlschlage ist deshalb die allgemeinste Regel, die fiir die Ver
jiingung gegeben werden muB. 

b) Die Riieksieht auf den Sturm2). Der einfluBreichste unter den Fak
toren, welche die Richtung der Einteilungslinien bestimmen, ist der 

1) Eine ausfiihrliche Darstellung der damals bestehenden Gegensatze enthaIt 
v. Kropff, a. a. 0.,4. Kap.: Von der veranderten Lage des ForsteinteilungsgeschM
tes und der dazu erteilten Instruktionen seit 1786. 

2) Ein naheres Eingehen auf die Wirkungen des Sturmes und die Sturmsta
tistik ist Gegenstand des Forstschutzes. Vgl. Beck: Der Forstschutz, 2. Band, 
S. 293ff.; Wagner: Grundlagen der raumlichen Ordnung, 2 Abschn. 1. Kap., 
Der Sturm. 
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Sturm. Durch die MaBnahmen, welche bei der Einrichtung gegen die 
Sturmgefahr getroffen werden, wird zugleich die Bildung der Hiebs
ziige1) angebahnt, deren Richtung mit derjenigen der Wirtschaftsstreifen 
iibereinstimmen solI. 

Die schadlichsten Stiirme wehen in Deutschland von Westen. Nach 
der neueren Statistik ist das Verhiiltnis der ostlichen zu den westlichen 
Winden im oberen Teile des Luftraums etwa wie 1 zu 3, im unteren oft 
wesentlich anders2). Allerdings konnen, wie die neuere Statistik zeigt, 
auch von anderer Seite heftige Sturmschaden eintreten3). Allein gegen 
aIle Moglichkeiten kann man sich nicht schiitzen. Bei den MaBnahmen 
der Forsteinrichtung muB eine Halfte der Windrose als die wichtigste 
Sturmrichtung angesehen werden, und diese ist nach Lage der Ver
teilung von Wasser und Land die westHche. Es kommt hinzu, daB die 
westlichen Winde mit groBerer Bodenfeuchtigkeit verbunden sind; 
oft sind die Baume mit Anhang versehen. Beides verstarkt die schad
Hche Wirkung der Stiirme. 

Eine wichtige Frage, welche beim Entwurf des Einteilungsnetzes 
in Erwagung zu ziehen ist, geht dahin, welche Richtung die Gestelle im 
Verhaltnis zur Hauptwindrichtung erhalten sollen. 1m allgemeinen ist 
es seither als Regel angesehen, daB die Hauptgestelle parallel der herr
schenden Windrichtung gelegt werden, so daB die bemantelte Front des 
Altholzes, der sog. Trauf, senkrecht zu ihr steht. Die Stamme sind nach 
dieser Seite am starksten und tiefsten beastet und die Richtung der 
Aste stimmt dann mit der Hauptwindrichtung iiberein, was zweifellos 
ala ein giinstiges Moment in bezug auf die Widerstandsfahigkeit gegen 
Sturmgefahr anzusehen ist. Gleichwohl haben beachtenswerte Beobach
tungen und Erorterungen4) der neueren Zeit zu dem Urteil gefiihrt, 
daB die schrage Stellung des Mantels zur Hauptwindrichung in ihrer 
Widerstandsfahigkeit gegen Sturm der senkrechten nicht nachstehe. 

Mehr Bedeutung ala der Stellung der Schlagfront des zu verjiingenden 

1) V gl. 3. Teil, 2. Abschn. 
S) Wie Bargmann (Die Verteidigung und Sicherung der Walder gegen die 

Angriffe und die Gewalt der Stiirme. Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1904, S. 83) mit
teilt, betrug in Briissel die Zahl der Weststiirme in den oberen Luftschichten 612, 
in den unteren 445; der Oststiirme in den oberen Luftschichten 192, in den unteren 
269. Wie sehr sich der Einflull hOherer Gebirge auf die Sturmrichtung geltend 
macht, zeigt u. a. die Sturmstatistik fiir Strallburg und die Rohen der Vogesen. 
In der Zeit von 1892-1902 war fiir Strallburg das Verhaltnis der von Nord, Nord
ost und Ost wehenden Stiirme zu den von Siidwest, West und Nordwest kommenden 
wie 1,7 zu 1, fiir den 1394 m hohen Belchen wie 4 zu 9. 

3) Starke Nordoststiirme haben in der Neuzeit (1892, 1894, 1902) namentlich 
in den Vogesen, im Schwarzwald und in Norddeutschland, schii.dliche Siidoststiirme 
wiederholt im sii.chsischen Ezrgebirge stattgefunden. 

') Eifert: Forstliche Sturmbeobachtungen im Mittelgebirge. - Aligem. 
Forst- u. Jagdztg. 1903, S.430. 
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Bestandes muB dem Verhalten der Einteilungslinien in bezug auf die 
Sturmgefahrdung der angrenzenden Abteilungen beigemessen werden. 
Bei der praktischen Behandlung der Aufgabe sind ferner die bestehenden 
Verhaltnisse gebiihrend zu beriicksichtigen. In den meisten Waldungen 
mit geregelter Wirtschaftsfiihrung haben seit langer Zeit Einteilungen 
bestanden, wenn sie auch unvollstandig und nicht systematisch durch
gefiihrt waren. Ohne geniigenden Grund darf man bestehende Ein
teilungen nicht verlassen. Nicht nur Gestelle, sondern auch Wege und 
StraBen sind friiher in das Einteilungsnetz einbezogen worden. Ab
gesehen von besonderen Verhaltnissen dieser Art, ergeben sich zwei 
wesentliche Verschiedenheiten in der Richtung der Teilungslinien: 

1. Die Hauptgestelle verlaufen parallel zur Hauptsturm
richtung, die Seitengestelle senkrecht dazu. Die Einteilung ist alsdann, 
wenn West die Hauptsturmrichtung bezeichnet, die auf Tafel 2 dar
gestellte: Die Schlage (a, b im Jagen 53) laufen in der Richtung von 
Nord nach Siid und werden in der Richtung von Ost nach West anein
andergereiht. Neben den Gestellen sind, wie die Tafel zeigt, auch durch
ziehende StraBen und Wasserlaufe fiir die Einteilung benutzt. 

Die vorliegende Art der Einteilung wurde im Jahre 1819 von 
G. L. Hartig durch die Instruktion fiir die preuBischen Forstgeometer 
vorgeschrieben und daraufhin in PreuBen fast iiberall durchgefiihrt; 
ebenso in den meisten andern Landern mit ebenem und welligem Gelande. 
Auch viele andere Autoren haben sie bis zur neuesten Zeit in der Literatur 
vertreten1). 

Zieht man zunachst nur das Altholz in Riicksicht, so ist gegen den 
angegebenen Verlauf der Teilungslinien nichts zu erinnern. Die theore
tische Frage, ob eine senkrechte oder schrage Stellung des Mantels gegen 
die Wirkung des Sturmes widerstandsfahiger ist, wiirde zu Anderungen 
bestehender, von Ost nach West gerichteter Einteilungen keine Ver
anlassung geben. Dagegen hat diese Anlage der Gestelle den Nachteil, 
daB die Schlage ihrer ganzen Ausdehnung nach von der Mittagssonne 
getroffen worden. Hinsichtlich der Umgebung aber ist zu beachten, 
daB durch den Abtrieb einer Abteilung 3 seitlich angrenzende Abteilun
gen westlichen Winden ausgesetzt werden. AuBer dem Hauptwind 
(West) werden auch seitliche aus der westlichen Halfte der Windrose 

1) So namentlich K. Heyer: Waldertragsregelung, 3. Auf I., S.82 unter 
Bezugnahme auf Zotl ("Die Schlage miissen so angelegt werden, daB die Schlag
front von den Sturmwinden moglichst in senkrechter Richtung getroffen wird"); 
Judeich: Forsteinrichtung, 6. Auf I., herausgegeben von Neumeister, S.276 
("Die Wirtschaftsstreifen verlaufen in der Richtung des Riebes, bei uns gewohn
lich sonach von Ost nach West"); O. Kaiser: Die wirtschaftliche Einteilung d.er 
Forsten 1902, S. 136 ("Bei neuen Einteilungen ist fiir die Richtung der Haupt
gestelle in Deutschland die Lage von West nach Ost zu wahlen, weil sie das Mittel 
der nach Norden und Siiden abweichenden Windstromungen sein wird"). 
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kommende Stiirme (Siidwest, Nordwest) gefahrlich. Wird Jagen 53 
(Taf. 2) abgetrieben, so ist Jagen 81 dem Siidwest, Jagen 31 dem Nord. 
west ausgesetzt. Um emen vollstandigen Schutz gegen die von der west· 
lichen HiiJfte der Windrose kommenden Winde herbeizufiihren, ist daher 
bei dieser Lage der Linien eineBemantelung der angrenzenden 3 Jagen 31, 
52 und 81 erforderlich. Auf eine Deckung nach drei Seiten wird nun 
aber auch, wo Sturmgefahr vorliegt, die Wirtschaft unbedingt einzu· 
richten sein. Zwei Seiten sollen durch die Mantelbildung der Haupt. 
gestelle (Wirtschaftsstreifen), die dritte durch die Hiebsfolge geschiitzt 
werden. 

2. Die Hauptgestelle stehen schrag (in einem Winkel von 
etwa 45°) zur Hauptsturmrichtung. Die Notwendigkeit des ge· 
nannten Verfahrens, die gefahrdete Umgebung von 3 Seiten gegen Sturm 
zu schiitzen, hat Veranlassung gegeben, die Regel aufzustellen1), daB 
die Richtung der Einteilungslinien nicht parallel zur Hauptsturmrich. 
tung verlaufen, sondern daB sie mit derselben einen Winkel von etwa 45° 
bilden solI. Die Einteilung zeigt alsdann das auf Tafel 3 dargestellte 
Bild: Die Schlage (a, b Abteilung 35) laufen von Nordwest nach Siidost 
und werden in der Richtung Nordost-Siidwest aneinandergereiht. 
Eine solche Lage der Schlage hat den Vorzug, daB Boden und Jung. 
wuchs besser gegen die Nachmittagssonne geschiitzt sind, was bei der 
groBen Bedeutung, die der Frische fiir das Gedeihen der Kulturen bei 
den meisten Holzarten zukommt, von giinstiger Wirkung ist. Ein weiterer 
Vorzug dieser Richtung gegen die erstgenann~ besteht aber darin, daB 
man hier nicht 3, sondern nur 2 Abteilungen gegen westlichen Wind zu 
schiitzen braucht. Abteilung 36 bedarf, wenn Abteilung 35 abgetrieben 
wird, des Schutzes gegen den Siidwest., Abteilung 29 gegen den Nord. 
westwind. Die Abteilungen 34 und 65 sind dagegen nur ostlichen Win· 
den ausgesetzt. Aber auch fiir .etwa aus Siidost kommende Stiirme (wie 
sie z. B. im sachsichen Erzgebirge haufig aufgetreten sind) verhalt sich 
diese Lage giinstiger als die nach den Haupthimmelsrichtungen, weil 
die Schlagfronten in diesem FaIle der Sturmrichtung parallel laufen, 
wahrend sie bei der anderen Richtung von den Siidostwinden schrag 
getroffen werden. 

Bei der praktischen Wiirdigung der Richtung der Einteilungs. 

1) Denzin: Allgem. Forst· u. Jagdztg., 1880, S.126f.; Borggreve: Forst· 
abschii.tzung, 1888, S.289. ("Aus Vorstehendem folgt., daB ein Schneisensystem, 
welches die meisten rechteckigen Distrikte moglichst mit dem Winkel und nicht 
mit einer Breitseite nach Westen richtet, die Herstellung und Einhaltung einar 
guten Bestandesordnung wesentlich erleichert. ") Bei Neueinteilungen der preu· 
Bischen Staatsforsten soll dieser Regel Rechnung getragen werden: "Ist mit Sturm· 
gefahr zu rechnen, so sollen sie (die Gestelle) gegen die gefii.hrlichste Sturmrichtung 
Winkel von 45 Grad bilden" - Anweisung zur Ausfiihrung der Betriebsregelungen 
v.I. IV. 1925, S. II. 
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linien ist neben den bestehenden Verhiiltnissen, die man ohne triftige 
Griinde nicht umgestalten solI, auch die Beschaffenheit des Bodens 
und das Verhalten der vorherrschenden Holzart zu beachten. Auf dem 
tiefgriindigen Sandboden der Ebene tritt die brechende Wirkung des 
Sturmes ganz zuruck, und der Schaden der Austrocknung ist bei sud
lichen und ostlichen Winden (auch wenn sie seltener auftreten) starker. 
DaB auch fUr viele, namentlich fiir hartere, mit Gesteinsbrocken versehene 
GebirgsbOden, die aber doch ein tieferes Eindringen der Wurzeln 
gestatten, Sturmschaden nicht zu befiirchten sind, lehren die Erfahrun
gen, die in der neueren Zeit bei der Verjungung nach dem Femelschlag
verfahren gemacht sind!). 

Eine abweichende Beurteilung der zweckmaJ3igsten Richtung der 
Einteilungslinien nach den Holzarten ergibt sich aus der Verschieden
heit der Anspriiche, welche von denselben in bezug auf Bodenfrische 
und unmittelbaren LichtgenuB gestellt werden. Fur die Fichte ist die 
Frische des Bodens oft der ausschlaggebende Faktor fur die Erhaltung 
des Jungwuchses in den ersten Jahren. Daher ist es empfehlenswert, 
daB die Verjungung von Norden her geleitet wird2). Bei der Kiefer ist 
dagegen ein ausgiebiger LichtgenuB schon in der ersten Jugend Be
dingung fUr eine gedeihliche Entwicklung. Daher hat sich hier die An
einanderreihnng der Schlage von Ost nach West am besten bewahrt. 

3. GroBe und Form der Abteilungen. 

a) GroBe. Die GroBe der Abteilungen ist unter regelmaJ3igen Verhalt
nissen von dem Abstand der Gestelle abhangig. Oft haben bei der Fest
stellung derselben geschichtliche Verhaltnisse mitgewirkt. Manche 
der jetzigen Teilungslinien haben der Einteilung schon seit alter Zeit 
zur Grundlage gedient. In PreuBen waren die alten J agen durch Linien 
von etwa 800 m Abstand begrenzt. Spater wurden die derart gebildeten 
quadratischen Figuren halbiert, so daB Jagen von etwa 30 ha gebildet 
wurden. "Obrigens ist die wiinschenswerte GroBe der Abteilungen vor
zugsweise von folgenden Verhaltnissen abhangig: 

l. Von den Eigentumsverhaltnissen und dem Wald
zusammenhang. Bei kleinerem Waldbesitz sind kleinere Abteilungen 
erforderlich als bei groBem. Bei haufigen Unterbrechungen des Waldes 
durch fremdes Eigentum, abweichende Kulturart u. a. gestalten sich 
die Abteilungen ganz von selbst kleiner als da, wo groBe zusammen
hangende Waldflachen vorliegen. 

1) Namentlich in Bayern (vgl. die Mitteilungen v. Hubers im Bericht fiber die 
Versammlung des D. Forstvereins in Regensburg, S. 149). 

2) In der Neuzeit ist der gUnstige EinfluB der Verjfingung von der Nordseite 
sehr eingehend in der Praxis (Revier Gaildorf in Wnrttemberg) nachgewiesen und 
in der Literatur begriindet von Wagner, Grundlagen der raumlichen Ordnung im 
Walde, 3. Aufl. 1914, Die Hiebrichtung, S.139f. 
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2. Von der Holzart. 1m Laubholz, wo weniger Naturschiiden zu 
befiirchten sind, von welchen groBe gleichaltrige Betsande im stiirksten 
MaBe betroffen werden, konnen die Ortsabteilungen groBer sein als beim 
Nadelholz, wo die Teilungslinien die Grundlage fiir manche MaBnahmen 
des Forstschutzes (gegen 1nsekten, Feuer) u. a. bilden. Als ungefahre 
durchschnittliche Grofie kann fiir Laubholz eine solche von 25 ha, fiir 
die Kiefer von 20 ha, fiir die Fichte von 15 ha angesehen werden. 

3. Von der Schlagfiihrung. Je schmaler die Schlage sind, und je 
allmahlicher sie aneinandergereiht werden, um so mehr ist es erwiinscht, 
daB die begrenzenden Linien nicht zu weit voneinander entfernt sind. 
Die erstrebte Einheit im Jagen wird sonst nicht herbeigefiihrt. Bei der 
natiirlichen Verjiingung mit gleichmaBiger Schirmschlagstellung fallen 
die Grlinde der Schmalschlage fort; die einheitlich zu behandelnden 
FHichen konnen daher grofier sein. 

b) Form. Die Form der Abteilungen ist unter regelmafiigen Ver
haltnissen die eines Rechtecks, das seiner Ausdehnung nach durch das 
Verhaltnis zweier angrenzenden Seiten bestimmt wird. Es kommen 
folgende Rechtecksformen in Betracht. 

1. Das Quadrat. Wo groBe, breiteSchlagezulassigsind,insbesondere 
aber bei Anwendung der natiirlichen Verjiingung und wenn der Schutz 
des Bodens und der Jungwiichse durch Schirmschlage gegeben wird, ist 
das Quadrat, welches am wenigsten Umfang im Verhaltnis zu seinem 
Flacheninhalt besitzt, die empfehlenswerteste Form der Abteilungen. 
Entsprechend dem geringsten Umfang ist aber die mittlere Fort
schaffungsweite des Holzes aus dem 1nnern an die Gestelle am groBten. 

2. Ein Rechteck, das die schmale Seite der Hauptwindseite zu
kehrt1). 

3 1 

Die langen Seiten der Abteilungen werden alsdann durch die beiden 
Hauptlinien gebildet. Diese Lage beansprucht am meisten Fliiche 

1) Als Vertreter dieser Richtung sind zu nennen: Braun: Forstliche Grund
einteilung, 1871 ("Immer solI die schmale Seite der Einteilungsrechtecke der 
herrschenden Windrichtung zugekehrt sein "); Bur c kh ar d t: Hilfstafeln fiil' Forst
taxatoren, Anhang S. 104 ("Der iiberwiegenden Vorteile wegen legt man die langste 
Seite der Abteilung an die Hauptbahn. Dies Verfahren nimmt allerdings mehr 
Hauptbahnen, also mehr Bahnflache in Anspruch .... 1m iibrigen stehen aIle 
Vorteile auf Seite dieses Verfahrens, welches einen geringern Verdammungsrand 
fordert, die jungen Anlagen mehr gegen auszehrende Winde schiitzt, die Bestande 
weniger gegen solche Winde oHnet, die nicht aus der gewohnlichen Sturmrichtung 
kommen, gegen Feuersgefahr bessern Schutz gewahrt, auch die Abfuhr der F01'!lt
produkte erheblich erleichtert ... "). Fiir Frankreich ist der gleiche Standpunkt 
vertreten von Ta.ssy, Etudes sur l'amenagement des forets. 1872. 
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fur die Einteilungslinien. Mit ihr ist ferner der Nachteil verbunden, 
daB, wenn die Schlage schmal bleiben, die Zeitraume, in welchen die 
Verjungungen vollzogen werden, sehr lang sind. Wenn die Schlage aber 
breiter gemacht werden, so wird der Schutz der Kulturen beeintrachtigt 
und die Wirkung der Flankenwinde gefahrlicher. 

3. Ein ungleichseitiges Rechteck, welches dielangere Seiteder 
Hauptwindrichtung entgegenstellt. Vgl. Tafel 2 (Eberswalde) und 
3 (Ullersdorf). Hierbei wird weniger Flache fur die Hauptgestelle er· 
forderlich. Rei gleicher Breite der Schlage schreitet die Verjungung der 
Abteilungen rascher voran. Den Jungwiichsen kommt der Seitenschutz 
zugute, und die Winde werden nach Moglichkeit zuruckgehalten. Diese 
Form der Einteilung wird daher von den meisten Autoren vertreten. Sie 
ist demgemaB auch in den meisten Waldungen der Ebene zur Anwendung 
gelangt. 

Abweichungen von der regelmaBigen Form und GroBe ergeben sich 
durch vorhandene StraBen und Holzabfuhrwege, die moglichst aus· 
giebig zur Einteilung zu benutzen sind; ferner durch Eisenbahnen, 
Wasserlaufe, AuBengrenzen. 

B. Ausfiihrung. 
1. Darstellung der entworfenen Einteilungslinien auf der 

Karte. 

Fiir die Ausfiihrung des Einteilungsnetzes sind, da diese eine geo
metrische Arbeit ist, Karten in groBerem MaBstabe erforderlich, welche 
die Grenzen des Waldes und die bestehenden Schneisen, Wege u. a. 
ersehen lassen. Auf einer solchen Karte werden die entworfenen Ein· 
teilungslinien zunachst mit Blei eingetragen. Dann sind die Winkel, 
welche dieselben mit vorhandenen Linien und untereinander bilden, 
zu messen; ebenso die Abstande der Durchgangspunkte der neuen Ge· 
stelle von vorhandenen Fixpunkten. 

2. Absteckung der Einteilungslinien. 

Nach den auf Spezialkarten gemessenen Winkeln und Entfernungen 
lassen sich die Einteilungslinien auf das Gelande ubertragen. Die Ab· 
stande der Durchgangspunkte der Gestelle von gegebenen Punkten wer· 
den durch Messung mit dem MeBband, die Winkel mit einem Winkel· 
instrument festgelegt. Dadurch wird die Richtung der Gestelle bestimmt. 
Die Absteckung geschieht mit guten, geraden, 2 m langen, 2,5 cm 
starken, mit eiserner Spitze versehenen Stiiben, die zur besseren Erkenn· 
barkeit mit verschiedener Olfarbe angestrichen sind. Man steckt bei 
neuenArbeiten in der Regel die Seiten ab, welche als blei bende Grenzen 
der Abteilungen angesehen werden sollen. Nur wenn vorhandene 
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Schneisen beibehalten werden, wird zwecks Sicherung der Bestandes
rander die Mitte abgesteckt und die Lage des Schneisenrandes durch 
seitliches Ablegen bestimmt. Die Seiten, die sich zur Widerstands
fahigkeit gegen atmosphiirische Gefahren bemanteln sollen, sind bei 
Linien, welche von Ost nach West laufen, die nordlichen - beisol
chen von Nord nach Sud die ostlichen. Bei Linien von Nordost nach 
Sudwest werden in der Regel die sudostlichen, bei solchen von Nord
west nach Sudost die nordostlichen Rander abgesteckt. Vgl. nach
stehende Zeichnung. 

K 

JLJDl t 
JLJ[J[ 
--,,-----11-----1,-

Die hier ausgezogenen Linien sollen sich, weil sie den Wirkungen 
der Sonne und des Windes am meisten ausgesetzt sind, reehtzeitig be
manteln. Etwaige Verbreiterungen, die oft spater notig werden, erfolgen 
dann stets von der abgesteckten und spater zu versteinenden Linie nach 
der Wetterseite hin. 

Mit Rucksieht auf die Bedeutung der bezeichneten, zu versteinenden 
Schneisenrander empfiehlt es sieh, daB dieselben als Grenzen der Ab
teilungen angesehen werden. Die Mitte der Gestelle hierzu zu wahlen, 
ist nicht empfehlenswert, weil sie nicht versteint werden kann; aueh 
nicht die entgegengesetzten Seitenrander, weil sie Veranderungen aus
gesetzt sind 1) . 

Da die Linien mit Rucksicht auf den AnschluB, den sie untereinander 
haben sollen, eine ganz bestimmte Lage erhalten mussen, die bei der ersten 
Absteckung nicht erreicht wird, so ist es Regel, daB dieselbe wiederholt 
wird. Die erste Absteckung tragt einen provisorischen Charakter. 
Man muB dabei die Beseitigung von besseren Stammen vermeiden. 
Erst wenn die Lage der Linien unzweifelhaft £eststeht, wird die defini
tive Absteckung vollzogen, nach welcher dann auch der Aufhieb bewirkt 
wird. Nach Fertigstellung der Absteckung werden zugleich die zu ver. 
steinenden Punkte bestimmt. 

1) Kaiser, 0.: Die wirtschaftliche Einteilung der Forsten, S.135ff. 1902. 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Auf I. 3 
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3. Die Breite des Aufhiebs und die Pflege des Waldrandes. 

In jiingeren Bestanden, welche nicht vom Sturm zu leiden haben, 
pflegt man die Linien alsbald nach der Genehmigung der Einteilung 
in voller Breite aufzuhauen; sie konnen sich alsdann am besten be
manteln. 1m Altholz ist man dagegen oft veranlaBt, zunachst nur 
schmale Linien aufzuhauen und den Gestellen die volle Breite erst bei 
der Verjiingung zu geben. 

Als Bestimmungsgrund fiir die Breite der Gestelle kommt die 
Riicksicht auf Fahrbarkeit und auf manche Gefahren (Feuer, Sturm) 
vorzugsweise in Betracht. Bei fahrbaren Linien hangt die wiinschens
werte Breite von der Bedeutung der Wege ab, zu denen sie die Grund
lage abgeben. Hauptwege werden meist gehartet; sie miissen eine 3 bis 
4 m breite Fahrbahn erhalten und mit FuBwegen (beiderseits I m) 
und Graben versehen werden. Hieraus ergibt sich eine Aufhiebsbreite 
von mindestens 10 m. Fiir Nebenwege entfallen die FuBbanke, bei 
durc~lassigem Boden vielfach auch die Graben. - Die Riicksicht auf 
Sturm steht namentlich bei der Fichte an erster Stelle. Hier sollen 
die Bestande zu beiden Seiten der Hauptgestelle Mantel bilden, so daB 
sie den Flankenwinden Widerstand leisten konnen. Hierzu ist je nach 
der Bonitat eine Breite von 6-12 m erforderlich. Bleibt der Bestand 
1 m vom Rand entfernt, so konnen die Baumkronen der Randstamme 
beiderseits eine Breite von 4-6 m erlangen, was zur Bildung eines 
Mantels geniigend istl). Die Nebengestelle bediirfen nur geringer Breite 
(2-4 m), da hier der Schutz durch die Richtung des Hiebes und evtl. 
durch Loshiebe bewirkt wird. 

Wie die Verhaltnisse auch liegen mogen, so ist unter allen Umstanden 
bei der Einrichtung der Waldungen dahin zu wirken, daB sich an den 
Seiten der Hauptgestelle gute Waldrander bilden. Eine gute Bemante
lung aller Abteilungen ist auch da, wo keine Bruchgefahr besteht, zur 
Sicherheit der Wirtschaft und zur Bodenpflege erwiinscht. Als der beste 
Zustand eines Waldes erscheint der, daB jede Abteilung, sofern sie nicht 
mit anderen einen einheitlichen Hiebszug bildet, allseitig mit Manteln 
bekleidet ist, so daB sie selbstandig behandelt werden kann. Zur Her-

1) Die Breite der Hauptgestelle soIl um so groBer sein, je groBer die Sturm
gefahr ist, und je hoher die Bestande sind, also breiter auf den besseren Standorten. 
Allgemeine Regeln lassen sich in dieser Beziehung nicht aufstellen. In den Wirt
schaftsregeln der sachsischen Staatsforsten wird bestimmt, daB die Schneisen, 
um die Holzabbringung leichter und bequemer zu gestalten, 4,5 m aufgehauen 
werden und die Wirtschaftsstreifen eine Breite von 9 m erhalten sollen. Die Be
messung der Breite hat von der versteinten Linie aus zu erfolgen. In den Kiefer
revieren der norddeutschen Ebene ist lediglich die Riicksicht auf die Fahrbarkeit 
bestimmend fiir die Breite der Gestelle. Daher liegen hier, wie Tafel 2 zeigt. 
keine durchgreifenden Verschiedenheiten in der Breite der Haupt- und Neben" 
gestelle vor. 
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stellung guter Mantelbildung tragt die Vorsehrift wesentlieh bei, daB 
aIle Kulturen wenigstens 1 m weit von Graben und Wegen entfernt 
bleiben, so daB keine Veranlassung besteht, die Wurzeln beim Raumen 
der Graben, die Kronen zur Troekenhaltung der Wege und bei Ver
messungsarbeiten zu besehadigen. Was die Art der Kultur betrifft, 
so soIl sie die Bildung tiefer starker .Kste herbeifiihren. Daher sind weit
standige Verbande anzuwenden und kraftige Pflanzen zu wahlen, weiter
hin aber Durehforstungen zu unterlassen. 

4. Die V erstein ung der Ein teil ungslinien. 

Naehdem das Einteilungsnetz fertig abgesteekt ist, muB es ge
siehert werden. Dies gesehieht dadureh, daB die wiehtigsten Punkte 
mit Steinmalen versehen werden. Als solehe Punkte sind zu bezeiehnen: 
die Sehnittpunkte der Einteilungslinien untereinander, ihre Sehnitt
punkte mit Grenzen und Rauptwegen. 

Zu den Steinen ist dauerhaftes Material zu verwenden. Sie werden 
in der Regel im oberen Teil auf eine Breite von mindestens 20 em 
behauen, so daB sie auf allen Seiten mit Nummern versehen werden 
konnen. Sie sind senkreeht zu setzen und dureh Einstampfen mit Erde 
zu befestigen. Die Steine werden entweder diagonal zu den Gestellen 
gesetzt, wie bei 1 dernaehstehendenZeiehnung, so daB die anzusehreiben
den Nummern den Abteilungen, auf die sie sieh beziehen, gegeniiber
stehen: oder ihre Seiten stehen parallel zu den Linien (wie bei 2). 
1m ersten FaIle erhalt jede Steinseite eine, im anderen zwei 
Nummern. 

1. 2. 

~.L_JL 
11--11 

Abb.3. 

Die Stellen, an welehe die Steine (a) zu stehen kommen, sind in der 
Regel die genauen Sehnittpunkte der Linien. Rier bediirfen sie der 
Sieherung gegen Besehadigungen. Sie wird dureh Graben (b, c) bewirkt. 

3* 
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Um solche unnotig zu machen, kann es sich empfehlen, die Steine seit
Hch zu setzen. Sie k6nnen dann aber nicht mehr als unmittelbare MeB. 
punkte dienen. 

5. Sonstige Punkte. 

Nachdem die ortliche Festlegung der Einteilungslinien stattgefunden 
hat, muB ihre Aufmessung und Eintragung in die Spezialkarten bewirkt 
werden. Alsdann sind die Flachen derAbteilungen zu ermitteln und in 
ein Verzeichnis einzutragen. Die Messung der Abteilungen dient der 
weiteren Messung des inneren Details zur Grundlage. Fiir die Ausfiihrung 
sind die Bestimmungen iiber die Forstvermessung maBgebend. 

Die Numeration ser Abteilungen erfolgt mit arabischen Ziffern, 
am besten entsprechend der Hiebsfolge, also so, daB sie im Norden be
ginnend in der Richtung nach Ost und West vorgenommen wird. Die 
Nummern werden meist auf die Jagensteine angeschrieben. 

Anstatt sie auf den Steinen kenntlich zu machen, kann dies auch 
an seitlichen Baumen oder PIahlen geschehen. In diesem Falle sollen 
die Steine nur die Vermessungspunkte bezeichnen und sichern. Sie 
werden dann als solche fortlaufend numeriert. AuBer den angegebenen 
Hauptpunkten werden auch noch andere, namentlich etwaige Winkel
punkte, bei langen Linien auch gerade Strecken in bestimmtem Abstande 
mit Steinen versehen. Hierzu geniigen in der Regel kleinere Steine. 
Es ist wiinschenswert, daB von einem Steine zum andern gesehen 
werden kann. 

II. Die Einteilung im Gebirge. 
A. Entwurf. 

1. Hilfsmittel. 
Zum Entwurf der Einteilung sind Karten mit Hohenlinien im Ab· 

stand von 10-20 m am geeignetsten. Sie lassen den Charakter des 
Terrains, welcher die Einteilung bestimmen muB, am besten erkennen. 
Auch die Umgebung des Waldes (StraBen, Eisenbahnen, Ortschaften) 
muB auf diesen Karten ersichtlich sein, weil sie auf die Richtung der 
Wege, deren Entwurf mit neuen Einteilungen verbunden wird, von 
EinfluB ist. Als MaBstab geniigt, da man einen "Oberblick iiber ein 
groBeres Waldgebiet gewinnen muB, derjenige der iiblichen Wirtschafts
oder Bestandeskarten (etwa 1 :25000). In den meisten deutschen 
Staaten liegen jetzt Karten mit Hohenlinien, welche auch noch anderen 
Zwecken dienen und von anderen Behorden angefertigt werden, vor. 
Beim Mangel an solchen Karten miissen die Hohenunterschiede durch 
Nivellieren der wichtigsten Linien und Punkte (Hohen, Sattel, Tal
ziige, Schneisen, Ausgange) vor Ausfiihrung der Einteilung ermittelt 
werden. 
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2. Allgemeine Grundsatze. 

Die wichtigste Aufgabe, der bei der Einteilung von Gebirgsforsten 
zu geniigen ist, geht dahin, daB Flachen, welche verschiedene Wuchs
bedingungen haben, voneinander gesondert werden. Solche Verschieden
heiten geben sich oft schon im Auftreten der Holzarten und in der Be
standesbildung zu erkennen. Die bleibende Grundlage der natiirlichen 
Bestandesverschiedenheiten liegt im Standort. Da die Unterschiede 
des Bodens nicht so bestimmt, wie es eine systematische Einteilung notig 
macht, durch Linien getrennt werden konnen, so kommen fiir diese 
namentlich die Unterschiede der Lage in Betracht. Es sollen Flitchen 
von verschiedener Hohenlage, Neigungsrichtung und Abdachung durch 
die wirtschaftliche Einteilung voneinander getrennt werden. Die 
Trennung der Expositionen erfolgt ducrh die natiirlichen Linien des 
Gelandes (Riicken und Mulden); die Hohenschichten und Abdachungs
grade miissen durch kiinstliche Linien, namentlich durch Wege, ge
schieden werden, die auch zum Zwecke der Holzabfuhr erforderlich 
sind. Soweit eine weitergehende Teilung der Flachen notig wird, ist 
sie durch Schneisen zu bewirken. 

3. Die Benutzung der natiirlichen Linienl). 

a) Rucken. Als Grenze fiir standige Wirtschaftsfiguren kommen zu
nachst die Haupthohenziige, welche entgegengesetzte Berghange tren
nen, in Betracht. Sie scheiden nicht nur Flitchen von verschiedener Bo
nitat, sondern bilden auch die natiirlichen Grenzen in bezug auf manche 
Wirkungen der Natur (Anhang, Sturm). AuBer den Hauptriicken, 
welche entgegengesetzte Range trennen, sind auch die seitlichen Riicken, 
welche den Kriimmungen der Taler entsprechen, fiir die Einteilung von 
Bedeutung. Auch sie scheiden verschiedene, wenn auch nicht entgegen
gesetzte Hange voneinander abo Da sich die Lage zum herrschenden 
Wind mit der Neigungsrichtung andert, muB der Hieb haufig bei einem 
Seitenriicken anfangen oder an ihm sein Ende erreichen. Seitliche 
Riicken bilden daher die von der Natur gegebenen Grenzen der 
Hiebsziige. 

b) Mulden. Dieselbe Bedeutung wie die Riicken haben in bezug auf 
die Scheidung der Standortsbesonderheiten auch die Mulden. "Ober ihre 
Benutzung zur wirtschaftlichen Einteilung gilt mut. mut. das iiber die 
Riickenlinien Gesagte. Hat die Mulde einen standigen Wasserlauf in be
stimmter Lage, so wird dieser als Begrenzung angenommen; ist die 
Mulde schwitcher ausgepragt, so wird sie vergradet. 1st die Richtung der 
Mulde fahrbar und auf nur einer Seite durch einen Abfuhrweg auf
geschlossen, der auch das Holz von der gegenseitigen Wand aufnehmen 

1) V gl. hierzu die Beispiele Tafel 4, 6 u. 8. 
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solI, so gilt als Regel, nicht die Talrinne, sondem den nebenbefindlichen 
Weg als Grenze anzunehmen. Befindet sich dagegen jederseits der 
Mulde ein Abfuhrweg, oder wird das Holz der gegenseitigen Wand in 
einer anderenRichtung fortgeschafft als nach dem gegenseitigenMulden
randweg, so ist die Talrinne, die dann meist starker ausgepragt ist 
und die Verbindung der gegenseitigen Hange verhindert, als Grenze 
beizubehalten. 

4. Das Wegenetz. 

Die Wege, welche in erster Linie dem Zwecke der Abfuhr des Holzes 
dienen sollen, stehen zur Einteilung in vielseitiger Beziehung. Der 
Entwurf von Wegen muB deshalb im Zusammenhang mit der Einteilung 
und, wenn es sich um neue Anlagen handelt, gleichzeitig mit dieser be
wirkt werden. 

a) Die verschiedenen Arten von Wegen. Die Anlage der Wege hangt 
einerseits von der Beschaffenheit des Terrains, andererseits von der Art 
der Bringung abo Auch muB den okonomischen Verhaltnissen (Hohe 
des Einschlags, Holzpreise) Rechnung getragen werden. Nach ihrer wirt
schaftlichen Bedeutung lassen sich die Wege in Haupt- und Neben
wege (oder Wege 1., 2., 3. Ordnung) einteilen. Nach dem Verhaltnis 
zum Terrain sind zu unterscheiden: Wege, deren Lage durch das Terrain 
vorgeschrieben wird, und solche, deren Richtung lediglich nach den 
Zwecken der Wirtschaft bestimmt werden kann. 

1. Hauptabfuhrwege-. Die wichtigsten, am meisten Holz auf
nehmenden und befOrdemden Wege sind in Gebirgsforsten diejenigen, 
welche, einen groBeren Waldkorper durchziehend, die Hohen mit den 
gegebenen Ausgangen in unmittelbare Verbindung bringen. Die Haupt
richtung solcher Wege wird meist durch das Terrain und den Holzabsatz 
ziemlich fest vorgeschrieben. Als Endpunkte sind in der Regel einerseits 
die geeignetsten Eingangsstellen bestehender Stra6en, andererseits 
bestimmte Punkte der Hohen gegeben, unter denen die Gebirgssattel 
die wichtigsten sind. Geht der Holzabsatz von einer Bergwand iiber die 
sie begrenzende Hohe, so ist es unbedingt geboten, die Wege der beider
seitigen Hange im Sattelpunkte derselben zu vereinigen1). 1m anderen 
FaIle, wenn jeder zweier entgegengesetzten Hange ein besonderes Absatz
gebiet hat, oder die beiderseitigen Abfuhrwege nach denselben Richtun
gen fiihren, ist die Sattelverbindung zwischen zwei entgegengesetzten 
Hangen kein unbedingtes Erfordernis. Immerhin bleibt aber auch bei 
einseitigen Absatzverhaltnissen die Fiihrung der Abfuhrwege bis zu den 
Satteln wiinschenswert. Sie nehmen alsdann das Holz, welches an die 
fahrbaren Hohenlinien geriickt ist, auf die einfachste Weise auf. Auch 

1) Vgl. namentlich die Wege 2, 3, 4, 7 Tafel 4. 
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muB die Moglichkeit einer Erweiterung der Absatzrichtung stets ins 
Auge gefaBt werden. 

Flir die Verbindung der Endpunkte eines Hauptweges sind das 
Gefalle und die Rucksicht auf guten und billigen Ausbau die maB
gebenden Momente. Ober die Hohe und den Wechsel des Gefalles lassen 
sich keine allgemeinen Regeln aufstellen; sie werden bestimmt nach 
den vorliegenden Boden- und Absatzverhaltnissen. Fur langere Strecken 
gut auszubauender Wege wird, wenn der Holzabsa'tz nur nach unten ge
richtet ist, 6% - wenn er auch aufwarts geht, 40/ 0 als ungefahre Grenze 
des Gefalles anzunehmen sein. Fur kurze Wegstucke, fiir Ausgange, 
bei vorliegenden Schwierigkeiten in bezug auf Bau- und Eigentums
verhaltnisse, bei Benutzung gegebener Terrainlinien wird aber ein Ge
falle von lO und mehr Prozent sich oft nicht vermeiden lassen. - Gleich
maBiges Gefalle hat fur die Fuhrwerke und Zugtiere (wenn die Weg
strecken nicht zu lang sind) entschiedene Vorzuge. Sehr haufig bleibt 
freilich die oft ausgesprochene Regel des gleichmaBigen Gefalles der Haupt
abfuhrwege eine Theorie, die praktisch nicht auszufuhren ist. Abgesehen 
von den Gefallwechseln, die sich durch die Vereinigung mit Nebenwegen 
ergeben, macht bei einigermaBen schwierigem Terrain die Notwendigkeit 
oder ZweckmaBigkeit, bestimmte Punkte, wie z. B. Felsenpasse, Ober
gange iiber Bache, Wiesen, Halbsattel und andere wichtige Punkte, fest
zuhalten und bei der Absteckung von ihnen auszugehen, die Regel, daB 
man den Abfuhrwegen gleichmaBiges Gefalle geben solIe, wenigstens 
fur lange Strecken unanwendbar. Am meisten wird diese dann befolgt 
werden mussen, wenn das durchschnittliche Gefalle ein hohes ist. Jede 
streckenweise Minderung desselben hat dann zur notwendigen Folge, 
daB man an anderen Strecken das wunschenswerte Maximum der Stei
gung uberschreiten oder Kurven einlegen muB. 1st das durchschnitt
liche Gefalle eines Abfuhrweges dagegen ein geringes, so hat man in bezug 
auf die Wahl des Prozentsatzes groBere Freiheit. 

2. Talwege 1). Nach denjenigen Wegen, welche die Hohen oder das 
1nnere groBerer Waldungen mit den bestehenden Ausgangen verbinden, 
haben fiir die Holzabfuhr die Talrandwege die allgemeinste Bedeutung. 

Zunachst ist beim Entwurf der Randwege dariiber Bestimmung 
zu treffen, ob ein Tal mit einem oder mit zwei Randwegen ausgestattet 
werden solI. Dies ist abhangig von dem Grade der Trennung, welche 
durch das Tal gebildet wird. 1st dasselbe so scharf und tief eingeschnitten, 
daB das Holz mit den gewohnlichen Mitteln nicht von einer zur anderen 
Seite geschafft werden kann, empfiehlt es sich, zwei Randwege zu legen; 
ebenso, wenn der Wasserlauf der Talrinne so stark ist, daB man ihn nicht 
uberschreiten kann, oder wenn die Talsohle durch fremden Besitz oder 
von einer abweichenden Kulturart (Wiese) eingenommen wird. Andern-

1) Vgl. die Wege 1 der Tafel 4, 3 und 5 der Tafel 6, 3,6 und 7 der Tafel 8. 
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falls begniigt man sich mit einem Wege. In diesem Falle ist zu erwiigen, 
auf welcher Seite des Tals er gebaut werden solI. Hierfiir liegen die 
Bestimmungsgriinde in der groBeren oder geringeren Schwierigkeit 
des Ausbaues und in der Leichtigkeit der Unterhaltung. Trockene 
Lagen verdienen stets den Vorzug vor feuchten. Oft kann es sich empfeh
len, den Weg abwechselnd auf die eine und die andere Seite zu legen. 

Das Gefiille eines Randweges wird durch dasjenige des Tals, in dem 
er liegt, bestimmt; nur streckenweise kann man den Weg hoher oder 
tiefer legen, wozu Bauschwierigkeiten und das Einschneiden fremden 
Geliindes oft Veranlassung geben. 1m allgemeinen ist es wiinschenswert, 
daB solche Wege dem Waldrande unmittelbar aufliegen und die Grenze 
des Waldes bilden. Hat aber ein Randweg nicht nur den Zweck, das 
iiber ihm liegende Holz nach der Fallrichtung des Tales zu befordern, 
sondern solI er auch Holz von den oberhalb des Tales liegenden Revier
teilen aufnehmen, oder geht der Holztransport auch aufwiirts nach der 
anderen Seite dieser Hohe, so muB der Talrandweg so konstruiert werden, 
daB er die Hohe, von welcher er Holz aufnehmen oder die er iiberschrei
ten solI, an demjenigen Sattelpunkte, welcher dem betreffenden Tale 
entspricht, erreichtl). 

3. Andere, durch das Terrain vorgeschriebene Wege. 
Als solche sind besonders die Verbindungen der Gebirgssiittel hervor
zuheben. An den Siitteln enden die wichtigsten Abfuhrwege; es ist 
daher erwiinscht, daB dashier zusammenkommende Holz nach allen 
Seiten befordert werden kann. Ferner gehoren hierher Kopfwege, 
welche kopf- und kegelformige Erhebungen abgrenzen; endlich Plateau
Randwege2), welche das ebene Plateau von dem unter ihm befindlichen 
Hange trennen. Da Plateau und Hang immer verschieden zu bewirt
schaften sind, so ist bei entsprechender GroBe eine Trennung wiinschens
wert. 

4. AufschluBwege der inneren Waldteile. Zur Ergiinzung 
des Wegenetzes sind neben den unter 1 bis 3 hervorgehobenen Wegen 
weitere Wege erforderlich, welche zum AufschluB der einzelnen Abtei
lungen dienen sollen. Sie werden den Hauptabfuhrwegen an passender 
Stelle so eingefiigt, wie es fiir einen gleichmiiBigen AufschluB des ganzen 
Waldes erwiinscht ist. 

b) Die Benutzung der Wege zur Einteilung. Fiir die Forsteinrichtung 
ist die Frage von Bedeutung, ob und inwieweit die Wege zur Bildung 
stiindiger Wirtschaftsfiguren zu benutzen sind. Sofern Wege, ohne daB 
Opfer gebracht werden, eine fiir die Einteilung geeignete Lagehaben 
oder erhalten konnen, ist ihre Benutzung geboten. Dies verlangt die 
Okonomie der Flachenausnutzung und die Nachteile, die mit einer un-

1) V gl. den Weg 1 der Tafel 4, 3 der Tafel 6. 
2) Siehe Weg 7 der Tafel 5. 
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notigen Unterbrechung des Waldzusammenhanges verbunden sind. 
AIle Arlen von Wegen konnen zur Einteilung in Frage kommen. Haupt
abfuhrwege miissen in geniigender Breite aufgehauen werden. Ihre 
Seiten konnen sich bemanteln, so daB- sie die Eigenschaften der Wirt
schaftsstreifen besitzen. Bedingung der Brauchbarkeit zu Teilungen 
ist aber, daB sie eine gestreckte Richtung haben, und daB der Abstand 
von den nachsthoheren und nachsttieferen Abteilungsgrenzen ein an
gemessener und nicht zu ungleichmaBiger ist. In dieser letzteren Hin
sicht ist eserwiinscht, daB die Fallrichtung des Weges mit der des unter 
ihm liegenden Tales oder der iiber ihm liegenden Hohe iibereinstimmtl). 
Fallt ein Weg in anderer Richtung wie das imter ihm verlaufende Tal, 
so bildet er mit diesem und dem Streichen des Bergzuges, in dem er liegt, 
Winkel, die den Anforderungen, die beziiglich der Form der Abteilungen 
gestellt werden miissen, nicht entsprechen. 1st das Gefalle eines Tal
zuges ein geringes, so nahert sich ihm der Hauptab£uhrweg, der mit 
ihm korrespondierenden Fall hat, meist schneller, als es dem gleich
maBigen Abstand der Abteilungsgrenzen entsprechend ist. 

Sind die nach den £riiher angegebenen Grundsatzen entworfenen 
Hauptabfuhrwege in der Lage, die ihnen mit ausschlieBlicher Beriick
sichtigung der Holzabfuhr gegeben ist, fiir die Einteilung nicht wohl 
geeignet, so ist, bevor dieselben abgesteckt werden, zu untersuchen, ob 
ihnen nicht durch Veranderung ihres Gefalles eine Lage gegeben werden 
kann, in der sie, unbeschadet des Abfuhrzweckes, zur Einteilung ver
wendet werden konnen. Diese Moglichkeit wird ausgeschlossen sein, 
wenn das durchschnittliche Gefalle eines Weges so hoch ist, daB man es 
nicht iiberschreiten will. 1st dasselbe dagegen ein geringes, so kann ein 
Wechsel zum Zwecke der Herstellung einer guten Einteilung empfehlens
wert sein, um so mehr, als die durch einen solchen bewirkte Veranderung 
der Lage eines Weges auch hinsichtlich seiner Holzaufnahmefahigkeit, 
seines Abstandes von der Talsohle und seiner gestreckten Lage von Vor
teil sein kann2). Diese letztere Riicksicht macht es im allgemeinen wiin
schenswert, daB die Abfuhrwege nach den seitlich vorliegenden Mulden 
starkeren Fall haben als nach den Rucken. In wechselndem Gelande 
kann hierdurch die Lange eines Weges sehr erheblich abgekiirzt werden. 

Durch die Korrektur der Holzabfuhrwege werden indessen, ins
besondere in hohem und steilem Gebirge, wo die Abfuhrwege in der Regel 
ein hohes Prozent haben mussen, selten sehr erhebliche Abweichungen 
von der mit ausschlieBlicher Riicksicht auf rationelle Holzabfuhr be
stimmten Lage der Hauptwege bewirkt werden. Stets wird bei diesen 
der Zweck der Holzabfuhr als der wichtigere vorangestellt werden mus
sen. Anders verhalt es sich mit den Nebenwegen. Sie k6nnen so kon-

1) Wie z. B. beim Weg 2 auf Tafel 4. 
2) Vgl. hierzu Weg 4 a.uf Tafel 4. 
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struiert werden, daB sie fiir die Einteilung eine moglichst giinstige Lage 
haben. Diese Regel ist zunachst von EinfluB auf die Einfiihrungsstellen 
der Neben- in die Hauptwege. Wird eine Hohenschichtengrenze aus einem 
Haupt- und einem Nebenwege zusammengesetzt, so muB der letztere, 
sofern nicht schwierige Terrainverhaltnisse zu einer sehr sorgfaltigen 
Auswahl der Kurvenplatze notigen, dem ersteren da eingefiihrt werden, 
wo dieser aufhort, selbst eine passende Begrenzung abzugeben. An 
gleichmaBigen Hangen wird dies meist von dem Abstande des Abfuhr
weges von der begrenzenden Hohe oder dem Tale abhangen. In wechseln
dem Gelande sind die Schnittpunkte der Hauptwege mit flachen Mulden 
und stumpfen Riicken oft geeignete Stellen zur Aufnahme der Neben
wege. Durch ihre Benutzung wird der Vorteil erreicht, daB man die 
Schichtengrenzen moglichst strecken und den Wirtschaftsfiguren eine 
bessere Form und gleichmaBigere FlachengroBe geben kann, als wenn 
man irgendwelche andere Punkte dazu verwendetl). 

5. GroBe und Form der Abteilungen. 

Damit eine Einteilung entworfen werden kann, miissen Bestim
mungen iiber die durchschnittliche GroBe und die wiinschenswerte Form 
der Abteilungen gegeben werden. In dieser Hinsicht gestalten sich die 
Verhaltnisse mannigfaltiger als in der Ebene. 

a) GroBe. Die GroBe der Abteilungen wird durch die unter I A 3 an
gegebenen Verhaltnisse bestimmt. AuBerdem ist auch die Gelande
bildung von EinfluB. Wo Mulden, Riicken und verschiedene Hange 
haufig wechseln, werden schon durch Ausscheidung der vorliegenden 
Standortsverschiedenheiten kleinere Wirtschaftsfiguren gebildet als 
bei groBen gleichmaBigen Hangen oder in sanft geneigten Lagen. 

b) Form. Sie wird durch die Winkel der Terrainlinien und die Bie
gungen der Wege eine unregelmaBige. Zu spitze Formen und Grenzen 
sind mit Riicksicht auf die Schlagfiihrung zu vermeiden. Als ungefah
res Muster fiir die Abteilungen kann auch im Bergland ein Rechteck 
angesehen werden, dessen Form durch das Verhaltnis der vertikalen 
zur horizontalen Seite bestimmt wird. Auf dieses Verhaltnis wirken 
hauptsachlich: 

1. Die N eigung des Gelandes. Je steiler die Hange abfallen, 
um so groBer ist bei einer bestimmten Lange der Linien der Unterschied 
zwischen den unteren und oberen Teilen eines Hanges, um so mehr 
Veranlassung liegt vor, die vertikale Seite nicht zu lang werden zu 
lassen. 

2. Die Riicksicht auf die Schlagfiihrung. Da die starksten 
Stiirme in der Richtung des Talzugs wehen, so ist es in Beziehung auf 

1) Vgl. die Wege 7 und 8 der Tafel 4. 
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die Stiirme erwiinscht, daB die vertikalen Linien die breiten Seiten der 
SchHige bilden, die der Sturmrichtung entgegengefiihrt werden. 

Da beiden Riicksichten nicht gleichzeitig geniigt werden kann, 
und auch die Hohe des ganzen Berghangs fiir das Verhaltnis der Seiten 
in Betracht kommt, so lassen sich allgemeingiiltige Regeln iiber das
selbe nicht aufstellen. 

6. Die Zusammensetzung des Einteilungsnetzes. 

Nach MaBgabe der iiber GroBe und Form gegebenen Bestimmungen 
geht die Aufgabe des Einrichters dahin, einen gegebenen Waldteil so 
mit Wegen und anderen Teilungslinien zu durchziehen, daB er in gleich
maBige Schichten und regelmaBige Wirtschaftsfiguren zerlegt wird. 
Soweit die Terrainlinien und Schichtenwege hierzu nicht ausreichen, 
wird das Einlegen von Schneisen erforderlich. Sie werden senkrecht 
zu den Horizontalen in die Richtung des starksten Gefalles gelegt. 

Bei der Anlage des Einteilungsnetzes ist das Augenmerk dahin zu 
richten, daB eine moglichst direkte Abfuhr des Holzes aus dem Innern 
des Waldes nach den gegebenen Ausgangen ermoglicht wird; daB die 
GroBe der einzelnen Abteilungen von der durchschnittlichen GroBe 
nicht zu sehr abweicht; daB die zur Einteilung dienenden Wege und 
Linien als solche Zusammenhang haben und nicht ohne Grund unter
brochen werden; daB nicht mehr Flache zu Wegen und Linien verwendet 
wird, als notig ist. Es ist selbstverstandlich, daB, sofern sich einzeIne 
dieser Forderungen gegenseitig beschranken, nicht jeder vollig geniigt 
werden kann. 

7. Abweichungen. 
Die vorstehenden Regeln iiber die Einteilung erhalten, wie die 

groBe Verschiedenheit der bestehenden Einteilung in den deutschen 
Forsten zeigt, durch die ortlichen Verhaltnisse und die Geschichte der 
Wirtschaft vielfach Abweichungen. Eine Verallgemeinerung der RegeIn 
ist daher nicht zulassig. Abweichungen ergeben sich durch folgende 
Verhaltnisse: 

a) Durch die Beschaffenheit des GeHindes. In sehr steilem Terrain 
sucht man der Kosten halber an Wegen moglichst zu sparen, ebenso 
da, wo Felsen und sonstige Bauschwierigkeiten die Anlage verteuern. 
Wird auf der anderen Seite das Terrain so schwach geneigt, daB die 
senkrecht zu den Horizontalen gezogenen Linien befahren werden kon
nen, oder verlaufen die Hange so ebenmaBig, daB in der Richtung des 
Hanges gezogene gerade Linien gut fahrbar sind, so ist das dargestellte 
Verfahren gleichfalls nicht anwendbar. Die Einteilung kann dann, wie 
in der Ebene, auf ein System geradliniger, sich rechtwinklig kreuzender 
Schneisen basiert und die Wegnetzlegung, falls eine solche iiberhaupt 
noch erforderlichist, aufeinzelne diagonale Hauptwege beschrankt werden. 



44 Die Einteilung in stiindige Wirtschaftsfiguren. 

b) Durch die Art der Holzbringung. Wenn auch Wege das wichtigste 
Beforderungsmittel des Holzes sind und es voraussichtlich auch bleiben 
werden, so ist doch haufig auf andere Bringungsarten Bedacht zu neh. 
men. Wo die Bedingungen fiir die Beforderung des Holzes durch Waldo 
eisenbahnen gegeben sind, muB die Anlage von solchen ins Auge gefaBt 
werden. Man hat diesem Punkte beim Entwurf des Wegenetzes Rech. 
nung zu tragen. Es ergeben sich dann fiir manche Linien Abweichungen 
in bezug auf das Gefalle, die gestreckte Lage und die Anlage der Kurven. 
1m Hochgebirge behalt die Beforderung durch Riesen trotz mancher 
damit verbundener MiBstande jederzeit Bedeutung. Wo Seen und 
gute WasserstraBen vorliegen, wird die Bringung durch Triften und 
FloBen an erster Stelle stehen, wenn auch der Wassertransport im all· 
gemeinen zugunsten des Landtransportes mehr und mehr eingeschrankt 
wird. 

e) Durch die wirtschaftlichen Verhiiltnisse. Hier sind namentlich in 
Riicksicht zu ziehen: die Hohe des Einschlags, die Preise des Holzes, die 
dadurch bedingte 1ntensitat der Betriebsfiihrung. Die Wegenetz. 
legung muB unter dem Gesichtspunkt der Rentabilitat, nach den Grund. 
satzen der forstlichen Statik, behandelt werden. Fiir Lander mit un· 
giinstigen Absatzverhaltnissen und sehr niedrigen Holzpreisen sind kost· 
spielige Wegenetze nicht am Platze. 

d) Durch den Zustand der vorhandenen Einteilung. Wo eine gute 
Einteilung vorhanden ist, welcher sich die bestehende Wirtschaft an· 
gepaI3t hat, wird man diese ohne dringende Griinde nicht verlassen; 
namentlich da nicht, wo sich an der bestehenden Einteilung gute Mantel 
gebildet haben, auf deren Erhaltung in erster Linie bei der sturm· 
gefahrdeten Fichte Wert zu legen ist. Hier wird man nur allmahlich 
vorgehen; manche Linien, die unter anderen Umstanden fallen wiirden, 
wird man beibehalten, manche erst bei der Verjiingung erganzen. 
Auch hinsichtlich der Vermeidung spitzer Winkel wird man bei der 
Schlagfiihrung sturmgefahrdeter Holzarten weit vorsichtiger sein miis· 
sen als im Laubholzgebiet. Ein eigentlicher Gegensatz gegen die unter 4 
aufgestellten Grundsatze kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden, 
nur ein Beweis fiir die Unrichtigkeit des Generalisierens auch auf diesem 
Gebiet des Forstwesens. Wiinschenswert ist esunter allen Umstanden, 
daI3 das Nebeneinanderliegen von Wegen und geraden Teilungslinien 
an den Hangen moglichst vermieden wird. 

Auch vorhandene Wege konnen VeranIassung sein, daI3 die Grund. 
satze der Einteilung eine Beschrankung erleiden. 

8. Beispiele. 

Einige Beispiele mogen die Art der Ausfiihrung der angegebenen 
RegeIn erlautern. 
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I. Einteilung eines Bergriickens mit den beiderseitigen 
Abhangen; Oberforsterei Oberems im Taunus, Reg.-Bez. 
Wiesbaden. -Tafel 4 1). Bis zum Jahre 1877 bestand in Nassau eine 
nach den Grundsatzen G. L. Hartigs vollzogene geradlinige Ein
teilung. Beim Vorherrschen von Laubholz und der ziemlich ebenmaBigen 
Terrainbildung standen der Durchfiihrung einer neuen, mit dem Wege
netz verbundenen Einteilung keine Bedenken entgegen. 

Die Linie x-y teilt den kleinen, von Siiden nach Norden verlaufenden 
Bergzug in 2 Teile, einen nach Westen und einen nach Osten abfallenden 
Hang. Der Holzabsatz geht nach entgegengesetzten Richtungen. Daher 
miissen "O'bergange iiber die Hohe x-y hergestellt werden. 

FUr den westlichen Abhang ist die das Weiltal mit der Mainebene 
verbindende Stra.6e 5 die wichtigste Grundlage des Holzabsatzes. Ihr 
miissen Wege aus dem Innern des Waldes zugefiihrt werden. Diese Auf
gabe haben die kurzen Wege 6, 7 und 8. Der Weg 7 ist im unteren, Weg 8 
im oberen Teil fiir die Einteilung des vorliegenden Hanges geeignet. 
Um eine durchgehende Teilung herzustellen, ist ein besonderer, beide 
Wege verbindender Zwischenweg, Nr.9, eingelegt, der yom Riicken 
(bei i) in die Mulde (bei h) mit entsprechendem Gefalle gerichtet ist. 

Fiir den Absatz in nordlicher Richtung dient der von dem Halb
sattel bei c ausgehende Weg 4, welcher bei d einen vorhandenen Weg
ausgang erreicht. Ais vertikale Einteilungslinien sind der Seitenriicken 

zwischen 1~ :1 und die Mulde zwischen ~~ ~! benutzt worden. 

Fiir den ostlichen Hang war zunachst ein Randweg langs der be
grenzenden Mulde erforderlich. Da auf diesem Weg Holz nicht nur 
talabwarts, sondern auch nach Sliden liber die begrenzende Hohe be
fordert werden soli, so nimmt dieser Weg den Charakter eines Haupt
weges an. Er mu.6te (entsprechend den Verkehrsstra.6en liber die Alpen
passe) derart angelegt werden, daB yom Sattel in I so lange mit dem 
zulassigen Gefalle (6%) abgesteckt wurde, bis beim Punkt m der Tal
rand erreicht war. 

Yom Sattel in 3 flihrt ein in seinem obersten Teil bereits ausgebauter 
Weg -Nr. 2 -nach dem nordlichen Ausgang bei d. Da dieserWeg 
den Hang ziemlich gleichmaBig durchzieht, so ist er als Einteilungs
linie benutzt worden. 

Um eine Verbindung des westlichen Hanges nach Osten herzustellen, 
ist der Weg 3 eingelegt, der im Hauptsattel der Linie x-y mit den 
Wegen 4 und 7 verbunden ist. Fiir 'seine Anlage war der Umstand maB
gebend, da.6 der Ausbau von Wegen an jenem Hang durch felsiges Ge-
1.ii.nde sehr erschwert ist. Deshalb wurde fiir die am schwersten zu bauende 

1) Ausgefiihrt vom Verfasser im Jahre 1877, ein charakteristisches Beispiel 
ffir die Einteilung und Wegenetzlegung in den preuBischen Gebirgsforsten. 
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Strecke auf Kosten des wiinschenswerten Gefalles fiir die Wege 2 und 3 
ein gemeinsames horizontales Stiick a-b eingelegt. 

Die weitere Einteilung ist durch senkrecht zu den Horizontalen lie
gende Schneisen bewirkt. 

II. Einteilung eines groBen abgeplatteten Bergkopfes bei 
GroBalmerode, Reg.-Bez. Kassel. - Tafel 51). Der oberste 
fast ebene Teil ist durch einen Plateaurandweg (7) von den Hangen ge
schieden. Zum AufschluB des ganzen Waldes sind 2 Hauptwege (1 und 2) 
konstruiert. Die unterenAusgangeA1, A2 derselben waren, wie die Karte 
zeigt, gegeben; fiir die oberen brauchten auf dem ebenen Plateau keine 
bestimmten Punkte eingehalten zu werden. Da die Hauptwege, um 
ihren Zweck zu erfiillen, ein tunlichst hohes Gefalle haben miissen, so 
waren sie zur Einteilung nicht geeignet; sie liegen diagonal zur Schich
tung des Berges. Die Teilung des Hanges ist durch den horizontal oder 
mit ganz schwachem Gefalle gefiihrten Weg 6 bewirkt. Der Basis des 
ganzen Kopfes liegt der Randweg Nr. 5 auf. Die weitere Einteilung er
folgt durch Schneisen, die senkrecht zu den Horizontalen verlaufen. 

III. Teilung von Gelande verschiedener Neigungsgrade. 
Forstrevier Tharandt. - Tafel 6. Auch hier lag wie im Beispiel I 
eine geradlinige, von Cotta begriindete Einteilung vor. 1m Gegensatz 
zum Beispiel list aber die Anderung derselben nur aIImahlich und mit 
tunlichster Belassung des bestehenden Rahmens vollzogen worden. 

Die unteren Hange sind sehr steil, die oberen sanft geneigt und nach 
allen Richtungen fahrbar. Mit Riicksicht auf die verschiedene Bewirt
schaftung, die hieraus hervorgeht, waren beide Teile voneinander zu 
trennen. Dies geschieht durch die horizontal verlaufenden Wege 1 und 2. 
Weg 1 (der Judeichweg) ersetzt den friiher zur Einteilung benutzten, 
die Abteilungen 9, lO, 11 durchziehenden Wirtschaftsstreifen (den sogen. 
Mauerhammer), eine der altesten Linien der Cottaschen Vermessung. 

Die Teilung des ebenen Teils erfolgt nach dem in Sachsen iiblichen 
Verfahren durch Schneisen, die von Nordwest nach Siidost verlaufen. 
Sie bilden den Rahmen fiir die Fiihrung der Schlage. Der steile Revier
teil wird durch die ihn durchziehende, mit einem Weg (3) ausgestattete 
Mulde geteilt. Da der sie durchflieBende Wasserlauf schwach aus
gepragt ist und kein Hindernis fiir den Transport des HoIzes bildet, 
so ist der Weg als Abteilungsgrenze bestimmt. Dieser hat nicht nur 
das iiber ihm liegende Holz nach unten zu schaffen, sondern er tragt 
den Charakter eines Hauptweges fiir die hoheren Teile des Reviers. 
Er muBte deshalb mit dem oberhaUi liegenden Waldteile in Verbindung 
gebracht werden. Zu diesem Zweck sind mehrere Kurven eingelegt 
worden. Zur weiteren Teilung sind Seitenriicken und Schneisen benutzt. 

1) Entnommen aus Kaiser,O.: Die wirtschaftliche Einteilung der Forsten 
III. Abschnitt, 12, S. 81, 1902. 



Tafel 5. 

Einteilung eines groBen, abgeplatteten 

I 

BERGKOPFES 
bei GroBalmerode 

Reg .• Bez. Kassel. 

Wickerode. ~ 

., 

( ( Ma&tab: 1 . 26000. 
Bezelthnung der Wege etc. t. Tafel ... 

MartIn, Fontelnrlcbtung. "Autl. 

/ 

Verlag von Julius SPrtuaer In BerlIn. 



Einteilung 
emes Teiles des Forstreviers 

THARANDT i. Sa. 

Ma6stab 1 : 25000. 

Hi ntergersdorf. 

Schnelsen ' 4,5 m brelt. 

Hllhenlinlen : 10 m Abslend. 

Martin, Itorsteinrichtung. 4. Anfl. 

Tafel 6. 

x. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 



Tafel 7. 

Forstrevier x. 
UNTERWIESENTHAL i. Sachsen. 

Bestehende Einteilung. 

Martin, Forstelnrlcbtung. 4. Aufl. Verlag von JuUus Springer In Berlin. 



Forstrevier UNTERWIESENTHAL i. Sa. 

Entwurf einer auf das Gelande gegrundeten, 
mit einem Wegenetz verbundenen Einteilung . 

.,. Crunzalrl. 

Abstllnd der HOllenlinlen : 10 m. 

Tafel 8. 

x. 

Martin, Forsteinrichtuug. 4. Aufl. Verlag von Julius Springer In Berlin. 



Die Einteilung im Gebirge. 47 

Die unteren Teile der Bange sind durch den Randweg 5, welcher gleich
zeitig Kulturgrenze bildet, aufgeschlossen. 

IV. Einteilung eines von starken Mulden und Riicken 
durchzogenen Ge birgsreviers: Unterwiesenthal im Erz
gebirge 1). a) Die bestehende Einteilung. - Tafel 7. Sie zeigt 
die in Sachsen vorherrschende Art der Teilung: Die Wirtschaftsstreifen 
A, B, C laufen von Nordost nach Siidwest, sie haben eine Breite von 9 m. 
Die Schneisen verlaufen annahemd senkrecht dazu von Nordwest nach 
Siidost und sind jetzt 4,5 m breit. 

Die Absatzrichtung ist durch mehrere Baltestellen der Eisenbahn 
Cranzahl - Oberwiesenthal bestimmt. Der ostlichen Baltestelle wird 
das Bolz durch die von Cranzahl nach Unterwiesenthal fiihrende 
StraBe 1 zugefiihrt. Von ihr zweigt die gut ausgebaute StraBe 2 ab, 
welche mit ihrem oberen Ende im Sattel der Abteilung 42 die Bohe 
zwischem dem Eisenberg und Fichtelberg erreicht. Das den vorliegen
den Waldkorper westlich begrenzende Tal ist mit einer gut gebauten, 
vom gleichen Sattel ausgehenden TalstraBe (3) ausgestattet. In den 
unteren Teilen des Reviers befinden sich noch einzelne Wege, die mit 
verschiedenem, meist hohem Gefalle direkt nach den nordlichen Absatz
orten gerichtet sind. Dagegen besteht kein zusammenhangendes, das 
ganze Waldgebiet gleichmaBig aufschlieBendes Wegenetz. 

b) Entwurf einer auf das Terrain begriindeten, mit dem 
Wegenetz verbundenen Einteilung. - Tafel 8. Wenn der 
Grundsatz, daB durch die Einteilung Verschiedenheiten des Standortes 
voneinander gesondert werden sollen, zur Anwendung gebracht wird, 
so sind zunachst die ausgepragten Terrainlinien moglichst ausgiebig zur 
Einteilung zu benutzen. Dies gilt sowohl von dem Hauptriicken als auch 
von den nach Norden auslaufenden Seitenriicken und den von Wasser
laufen durchzogenen Talem. Zum AufschluB bilden die bestehenden 
Hauptwege von Sattel 42 (beim Treffpunkt der Wege 3 und 4) eine gute 
Grundlage. Es sind aber noch weitere Hauptwege erforderlich, die die 
schwierigen Teile des kupierten Gelandes nicht umgehen, sondem durch
ziehen. Zu diesem Zweck ist Weg 4 und fiir den siidlichen Teil Weg 5 
entworfen. Sodann sind die Taler, welche in ihrem unteren Verlauf ein 
sehr maBiges Gefalle haben, mit Wegen zu versehen (6, 7). Die weitere 
Einteilung hat zur Aufgabe, den von der Hohe des Eisenberges nach 
Norden gerichteten Hang, welcher Hohenunterschiede von fast 300 m 
umfaBt, in Schichten zu zerlegen, und zwar durch nivellierte Wege, 
welche an die Stelle der Wirtschaftsstreifen treten. Diese Aufgabe 
sollen die Wege 8, 10 und 11 erfiillen. Der Wegezug 11, welcher die 
unterste Schicht abgrenzt, besteht aus verschiedenen Teilen, die ein 

1) Ein charakteristisches Beispiel fiir die Einteilung und Wegenetzlegung 
in den sii.chsischen Staatsforsten. 
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entgegengesetztes Gefii.lle haben. Da die Abfuhr nur abwarts eriolgt, 
so konnen die Wegestiicke von den Riicken nach den Mulden Fall 
haben, was eine fiir die Teilung wiinschenswerte Vergradung des 
ganzen Wegezuges zur Folge hat. Das gleiche gilt fiir die Teile des 
Weges 10. 

Ob nun bei der Einteilung in standige Wirtschaftsfiguren im vor
liegenden Falle (und ebenso in vielen anderen) eine mehr oder weniger 
konservative Richtung eingehalten werden solI, hangt besonders von 
dem Werte ab, der den bestehenden Verhaltnissen beigelegt wird. In 
dem vorliegenden Beispiel haben sich die Wirtschaftsstreifen beiderseits 
bemantelt; sie haben seit langer Zeit der Wirtschaftsfiihrung als Grund
lage gedient; die Schlage werden gleichmaBig in der Richtung der vor
liegenden Schneisen gefiihrt und aneinander gereiht. Die FlachengroBe 
der Abteilungen ist so gleichmaBig, wie sie bei einer natiirlichen Ein
teilung nicht zu erreichen ist. Dagegen hat die bestehende Einteilung 
den Mangel, daB innerhalb der standigen Wirtschaftsfiguren oft ver
schiedene Hange und verschiedene Bonitaten vorkommen, was die Auf
stellung der Betriebsplane und die Anwendung der Wirtschaftsregeln 
erschwert. Es ist ferner ein Mangel, daB die breiten Wirtschaftsstreifen 
unproduktive Flachen darstellen, welche keinem anderen Zweck als dem 
der Teilung und Bemantelung dienen. Die Beibehaltung der vorhande
nen Einteilung fiihrt ferner dazu, Kosten auf die Fahrbarmachung von 
Linien zu verwenden, die an sich nicht zu Wegen geeignet sind. 

Eine auf das Terrain gegriindete Einteilung scheidet die Standorts
verschiedenheiten weit besser aus; die dem Holzboden verlorengehenden 
Flii.chen werden groBtenteils zur Weganlage benutzt. Fiir die zum Auf
schluB der einzelnen Teile dienenden Nebenwege ist eine bessere Grund
lage gegeben. 

V. Einteilung hiigeligen Gelandes in Norddeutschland. 
Oberforsterei Freienwalde a. O. - Tafel 9. Die Einteilung 
im Hiigellande weicht in wesentlichen Richtungen von derjenigen im 
~birge abo Die Hohen sind hier zu gering, als daB eine Schichten
bildung Platz greifen konnte; die Wechsel der Expositionen sind zu 
mannigfach, um sie in gleichmaBiger Weise der Einteilung zugrunde 
zu legen. Wegen der starken Unebenheiten des Hiigellandes sind gerade 
Linien als Wege ganz unbrauchbar. 

Die Wegenetzlegung und Einteilung sind hier dahin gerichtet, daB 
die Mulden zwischen den Hiigeln moglichst ausgiebig von Wegen durch
zogen werden. In den oberen Teilen, wo das Gelande meist weniger 
geneigt ist, lassen sich diese Muldenwege miteinander verbinden. Beide 
Arten von Wegen sind moglichst ausgiebig fiir die Einteilung zu benutzen. 
wie dies Tafel 9, einen Teil des Schutzbezirks Maienpfuhl der Ober
forsterei Freienwalde a. O. darstellend, ersehen laBt. 



Tafel 9. 

Wegenetz und Einteilung x. 

von einem T eile der 

Oberforsterei FREI ENW ALDE a. 0 

Ma6stab 1 : 25000. 

Abstand der HOhenllnlen : 5 m. 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Autl. Verlag von Julius Sprlllier In BerHo. 



Die Einteilung im Gebirge. 49 

B. Ausfiihrung. 
Sofem es sich um neue Wegenetzlegungen und Einteilungen handelt, 

erfolgen die hler nur kurz anzudeutenden .Arbeiten in nachstehender 
Folge: 

1. Vorlaufige Darstellung der entworfenen Linien auf der 
Terrainkarte. 

Der Absteckung des Wege- und Einteilungsnetzes muB eine Dar
stellung der projektierten Linien mit Blei auf den unter A 1 genannten 
Terrainkarten vorausgehen. Dieselbe wird in der Regel erst nach einer 
eingehenden ortlichen Orientierung vorgenommen, welche sich auf die 
charakteristischen Merkmale des Gelandes (Hohen- und Talziige, Sattel, 
Felsen usw.) und auf den Zustand der vorhandenen Wege (Gefalle, 
Kosten, baulicher Zustand) zu erstrecken hat. 

2. Die provisorische Absteckung. 

a) Wege. Die Absteckung der Wege erfolgt mit einem einfachen, leicht 
zu fiihrenden Nivellierinstrument. In der Praxis vieler Staaten hat sich 
der bekannte Bosesche Senkelrahmen sehr gut bewahrt. Zur Hand
habung desselben sind 2 Personen erforderlich; die eine fiihrt das mit 
dem Visierrahmen versehene Stativ, die andere die Scheibe. Ein .Arbeiter 
hat die notigen Pfahle zu beschaffen und an den einzelnen Stationen, 
wo das Instrument aufgestellt wurde, einzuschlagen. Der Abstand dieser 
Stationen ist je nach dem Terrain und dem Holzbestand verschieden~ 
kleiner bei kupiertem Terrain und dichtem Holzbestand, groBer an 
glatten Hangen und im hohen Holze. Alie fiir den Bau der Wege cha
rakteristischen Punkte (z. B. trbergange iiber Wasserlaufe, Felsenpasse, 
nasse Stellen), sollen bei der Absteckung genau bezeichnet sein. 

MaBgebend fiir den Gang der Absteckungen sind die unter A 4 
angegebenen Grundsatze, die beim Abstecken ebenso wie beim Entwurf, 
nur mit bestimmterer Anlehnung an das vorliegende Gelande, in An
wendung zu bringen sind. Zuerst werden die Hauptabfuhrwege ab
gesteckt. In der Regel beginnt man dabei an den oberen oder unteren 
Ausgangen. Bisweilen ist man aber genotigt, bestimmte Stellen des Ge
Iandes von vornherein festzulegen und von ihnen als gegebenen Fest
punkten auszugehen. Stets ist bei der Absteckung auf guten und billigen 
Ausbau, zweckmaBiges Gefalle und gestreckte Lage der Wege Riicksicht 
zu nehmen. Sofem keine Griinde zu Abweichungen vorliegen, werden 
die zwischen gegebenen Festpunkten liegenden Wegestrecken mit gleich
maBigem Gefalle abgesteckt. Auch wenn ein dahin gehendes Bestreben 
obwaltet, ergeben sich fiir lange Wege doch sehr haufig Abweichungen 
im Gefalle durch schwierige Baustellen (Felsen, nasse Stellen, trber
gange iiber Wasserlaufe), beibehaltene vorhandene Wegstiicke, Ein-

Martin, Forstelnrlchtung. 4. Auf!. 4 
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fiihrung anderer Wege durch Kurven, welche eine ErmaBigung des Ge
falls wiinschenswert machen, u. a. Verhiiltnisse. 

b) Terrainlinien und Schneisen. Die Absteckung gerader oder mit 
Winkeln versehener Einteilungslinien erfolgt mit Staben. Die von der 
Natur gegebenen Terrainlinien sollen, wenn sie scharf ausgepragt sind, 
moglichst genau abgesteckt werden, so daB die aufgehauenen Linien 
auf dem Rucken oder in der Mulde liegen. Um dieser Aufgabe gerecht 
zu werden, mussen Vorschriften uber die Richtung und Breite des Auf
hiebs gegeben werden. 1m allgemeinen gilt auch im Gebirge der Grund
satz, daB diejenigen Seiten abgesteckt werden, die der Sonne unddem 
Wind ausgesetzt sind. 1m allgemeinen sind dies Nord- undOstseiten. 
Bei den hiiufigen Biegungen ergeben sich aber in dieser Beziehung weit 
mehr Meinungsverschiedenheiten und Schwierigkeiten als im ebenen 
Gelande. Die Aufhiebe und etwaige Verbreiterungen der Gestelle sollen 
von der abgesteckten Linie aus erfolgen. Diese bleibt unverandert. 

Die im natiirlichen Verlauf der Rucken und Mulden vorkommenden 
Biegungen machen Winkel erforderlich, namentlich dann, wenn scharfe 
Terrainbildungen vorliegen. Stumpfe Rucken und flache Mulden sind 
dagegen tunlichst zu vergraden. Die Schneisen werden an steilen Hangen 
senkrecht zu den Horizontalen in der Richtung des starksten Gefalles, 
gelegt. Die durch Verwerfung der horizontalen Richtung erforderlichen 
Winkel sind moglichst an die Wege zu legen. 

3. Die definitive Absteckung. 

Die endgiiltige Absteckung der Wege und Einteilungslinien wird 
erst vorgenommen, wenn fiir ein einheitlich zu behandelndes Waldgebiet 
keine Zweifel uber die Ausfiihrung aller Teile des vorliegenden Wege
und Einteilungsnetzes vorliegen. Bei der erstmaligen Absteckung ist 
dies meist nicht der Fall. Sie tragt deshalb einen provisorischen Cha
rakter. Mit Rucksicht auf die Moglichkeit eintretender Anderungen 
muB daher mit Schonung vorhandener Bestande und wiichsiger Stamme 
verfahren werden. Bei der definitiven Absteckung muB die Festlegung 
dagegen in voller Scharfe, mit geometrischer Genauigkeit erfolgen, so 
daB danach der Aufhieb bewirkt werden kann. 

Bei den Wegen ist zu beachten, daB die Absteckungen dem spateren 
Ausbau entsprechen und fiir diesen die Grundlage bilden sollen. Schwie
rige Stellen mussen deshalb genau bezeichnet werden. Mit Rucksicht 
auf die Abfuhr von Langholz, eine gute Abgrenzung der Hiebszuge und 
die Schlagfiihrung ist es erwiinscht, daB die Wege gestreckt werden. Dies 
geschieht dadurch, daB die Rucken und andere Erhebungen des Terrains 
durchstochen, Mulden und Vertiefurigen des Gelandes aufgefullt werden. 
Von dem Strecken ist daher so weit Anwendung zu machen, als es 
die vermehrten Kosten, die sich durch die Fortschaffung von Erda 
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und Steinen in der Langsrichtung des Wegs ergeben, zulassig erschei
nen lassen. 

Bei der definitiven Absteckung der Teilungslinien sind die Punkte 
zu bestimmen, welche mit Steinen versehen werden sollen. Die Stationen 
der Wege werden mit Pfahlen bezeichnet, an welche das Gefalle der be
treffenden Strecke angeschrieben wird. 

4. Karten und Schriften. 

Nach Beendigung der Absteckung sind die Einteilungslinien so weit 
aufzumessen, daB ein hierauf beruhender Flachennachweis dem Be
triebsplan zugrunde gelegt werden kann. Hinsichtlich der Wege 
empfiehlt es sich mit Riicksicht auf die Moglichkeit spaterer Verande
rungen ihrer Lage, daB die genaue Aufmessung insbesondere der Haupt
abfuhrwege bis nach dem Ausbau verschoben wird. 

Die Einteilung nebst Wegenetz ist nach Beendigung der Absteckung 
auf einer Terrainkarte mit farbigen Linien darzustellen. tJber die ge
bildeten Wirtschaftsfiguren ist ein Verzeichnis anzufertigen, in welchem 
ihre Flachen nach endgiiltiger oder provisorischer Messung eingetragen 
werden. Die Wirtschaftsfiguren werden mit arabischen Ziffern bezeichnet 
Die Numeration erfolgt nach den unter I B 5 angegebenen Grundsatzen. 
Mit Riicksicht auf die Orientierung empfiehlt es sich, daB zusammen
hangende Terrainabschnitte nicht voneinander getrennt, sondern in sich 
fortlaufend numeriert werden. 

Fiir die Wege werden Beschreibungen gefertigt, welche ihr Gefalle 
und ihre Lage angeben. Auch empfiehlt es sich, einen Anschlag iiber 
die Kosten des Ausbaues und der Unterhaltung beizufiigen, denen jedoch 
wegen der Unsicherheit der Art des Ausbaues keine bindende Kraft ge
geben wird. 

Endlich ist eine Nachweisung iiber den erforderlichen Grunderwerb 
den schriftlichen Arbeiten, die der leitenden Behorde vorzulegen sind, 
beizufUgen. 

5. Versteinung und Sicherung. 

Die Versteinung der Einteilungslinien erfolgt nach den fUr ebenes 
Gelande angegebenen Regeln. Versteint werden diejenigen Seiten der 
Schneisen und Terrainlinien, welche definitiv abgesteckt sind. Bei der 
Bestimmung der Punkte, an welchen Steine stehen sollen, ist zu beachten, 
daB diese nicht durch den Ausbau und die Abfuhr gefahrdet werden. 
An den Schnittpunkten von Schneisen mit Wegen sind sie oberhalb 
der Wegrander zu setzen. Auch die Winkelpunkte der Teilungslinien, 
welche keine Schnittpunkte sind, werden mit Steinen von kleineren 
Dimensionen versehen. 

Die Sicherung der Wege erfolgt entweder durch sogen. Schablonen, 
4* 
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Wegstucke von 4-6 m Lange, welche ein Stuck des spateren Weges 
darstellen, oder durch schmale Einschnitte, sog. Niveauplatten. Solche 
werden an charakteristische Stellen del' Wegzuge gelegt (an Biegungen, 
Gefallwechselpunkte, bei geraden Strecken im Abstand von 20-30 m); 
Zur Vermessung und zur Sicherung des Wegnetzes ist die Festlegung 
einzelner Punkte genugend. Zur raschen Aufsuchung der Wegezuge und 
zur Erleichterung des Begehens durch die Beamten ist es aber zweck
maBig, daB das ganze Wegenetz durch durchgehende Pfade gesichert 
wird. In dem auch im Gebirge vorkommenden ebenen oder schwach 
geneigten Gelande erfolgt die Sicherung, wie unter I B fiir ebenes Ge
lande angegeben wurde, durch Graben und Hugel. 

Vierter Abschnitt. 

Die Ausscheidung der Unterabteilungen 
(Bestandesabteilungeny). 

1. Begriff und Bedeutung. 

Unter Bestandesa bteilung (in PreuBen Abteilung, in Suddeutsch
land und Sachsen Unterabteilung) versteht man solche Teile der stan
digen Wirtschaftsfiguren, welche bei der Aufstellung der Wirtschafts
plane als Einheit angesehen werden. AIle taxatorischen Arbeiten 
(Standorts- und Bestandesbeschreibung, Bonitierung, Massenermitte
lung usw.) werden auf die Unterabteilungen bezogen. Ebenso 
sind alle Wirtschaftsbucher (Hauungs- und Kulturplane, Lohnzettel, 
Rechnungen, Kontrollbucher usw.) nach den Bestandesabteilungen 
zu ordnen. Ihre Bildung muB den anderen taxatorischen Vorarbeiten 
(Massen- und Zuwachsaufnahmen, Beschreibung usw.) vorangehen. 

2. Bestimmungsgrunde fur die Ausscheidungen der 
Un ter a b teil ungen. 

Sie Hegen in der Verschiedenheit der in einer standigen Wirtschafts
figur vorkommenden Bestiinde. Der leitende Grundsatz fiir die Aus
scheidung geht dahin, daB alle Teile einer standigen Wirtschaftsfigur 
von einander getrennt werden sollen, welche verschiedene Betriebs
maBnahmen erfordern. Als Ursachen fiir die Ausscheidung kommen 
hauptsachlich in Betracht: 

a) Verschiedenheiten der Holzart. Verschiedene Holzarten wer
den als Unterabteilungen ausgeschieden, wenn sie bei entsprechender 

1) AuJler den Lehr biiehern iiber Forsteinriehtung ist hervorzuhe ben: Dane kel
mann: ,;Ober die Bildung der Holzbodenabteilungen", Zeitsehr. f. Forst- u. 
Jagdw. 1880. - Die Bestimmungen der groJleren deutsehen Forstverwaltungen 
iiber die Bildung der Bestandesabteilungen sind im 5. Teil enthalten. 
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FliichengroBe und Form sich bestimmt voneinander absondem lassen. 
Dies ist namentlich bei reinen Bestanden der Fall. In gemischten Be
standen, in welchen zwei oder mehrere Holzarten in wechselndem Ver
haItnis auftreten, laBt sich die SondelUng der Holzarten nach der 
von ihnen eingenommenen Flache oft nicht durchfiihren. Bei dieser 
ist deshalb nicht mechanisch nach allgemeinen Regeln zu verfahren. 
Vielmehr ist stets der Grad der Verschiedenheit zu beriicksichtigen, 
den die betreffenden Holzarten in ihrem forstlichen Verhalten und ihrer 
Bewirtschaftung zeigen. 

b) Verschiedene Altersstufen derselben Holzart. Sie werden 
als besondere Unterabteilung ausgeschieden, wenn sie in bezug auf den 
Ertrag oder die im Wirtschaftsplan festzusetzenden MaBnahmen nicht 
einheitlich behandelt werden konnen. Als MaB der Altersunterschiede, 
das zur Bildung von Unterabteilungen Ursache gibt, wird in der Regel 
die 20jahrige Abstufung angesehen, entsprechend der Bildung der 
Altersklassen und Periodenflachen in den Wirtschaftsplanen. Je nach 
der verschiedenen Bedeutung der Altersunterschiede fiir die wirtschaft
lichen MaBregeln konnen diese Grenzen aber nicht genau eingehalten 
werden. Jiingere Orte, die noch der Nachbesserung oder Bestandes
p£lege bediirfen, sind, auch bei gleichen Altersunterschieden, scharfer 
zu trennen als verschiedene Stufen der Stangen- und Baumholzer. 

c) Verschiedenheiten in Wuchs, SchluB und Entstehung 
geben nur dann zur Bildung von Unterabteilungen Veranlassung, wenn 
fiir einzelne Teile der Abteilung bestimmte wirtschaftliche MaBregeln 
(z. B. Abtrieb, Unterbau) notig werden. So wird z. B. in einem Buchen
Stangenholz ein schlechtwiichsiger Teil, der in Nadelholz umgewandelt 
werden soll, von dem bessem, zu erhaltenden Teile abgeschieden. 

d) Verschiedenheiten des Standortes. Wenn starkere Standorts
verschiedenheiten z. B. verschiedene Expositionen, nicht, wie es Regel 
ist, schon durch die Einteilung voneinander gesondert sind (vgl. 
1. Abschn. II AI), muB es in der Regel bei der Bildung der Unter
abteilungen geschehen. 

e) Verschiedenheiten der Betrie bsart begriinden die Bildung 
besonderer Betriebsverbande und miissen bei der Ausscheidung stets 
beriicksichtigt werden (s. Teil III). 

f) Endlich kann auch die Belastung von Teilflachen eines J agens 
mit Servituten zur Bildung von Unterabteilungen Veranlassung geben. 

3. MindestgroBe der Bestandesabteilungen. 

Bestimmend fiir diese sind: 
a) Die Bestandesverhaltnisse. Wie aus den genannten Bestimmungs

griinden hervorgeht, ist der Umfang, in welchem Unterabteilungen aus
geschieden werden, sehr verschieden. Die Mischung verschiedener 
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Holzarlen, mag sie nun von Natur oder durch wirtschaftliche MaS
nahmen entstanden sein, gibt AnlaS, die Zahl der Unterabteilungen zu 
beschranken. In der gleichen Richtung wirkt Ungleichaltrigkeit der Be
stande. Daher fallen sie im Mittel- und Plenterwald, wo Mischung und 
Ungleichaltrigkeit vorherrschen, meist ganz fort, wie es auch von den 
neueren Vertretern des sog. Dauerwaldes1) ala Regel angesehen wird. 

b) Die Bedeutung der vorkommenden Holzarlen und der Grad der 
Unterschiede ihrer wirtschaftlichen Behandlung. Wo auf eine Holzart 
besonderer Wert gelegt wird, wie z. B. die Eiche im Nadelholz oder die 
Erie an WasserIaufen, wird man mit der Ausscheidung weiter gehen, 
als es sonst Regel ist. Namentlich ist dies der Fall bei seltenen Holz
arlen, auf deren Erhaltung und leichte Auffindung besonderer Wert ge
legt wird. 

c) Die Methode der Betriebsregelung. Bei denjenigen Methoden, ffir 
welche ein naeh Holz&rten geordneter Nachweis der Altersklassen die 
Grundlage bildet, muB auf eine scharfe Ausscheidung Wert gelegt 
werden. Es ist hiernach verstandlich, daB in der Praxis bei der Aus
scheidung der Unterabteilungen sehr verschieden verlahren wird. In 
Sachsen sind in einer Abteilung oft mehr ala 10 oder selbst 20 Unter
abteilungen vorhanden, wahrend diese in Baden 2) nur ausnahmsweise 
auszuscheiden sind. Bindende Vorschriften von allgemeiner Giiltigkeit 
konnen hiernach nicht gegeben werden. 1m Interesse der Wirtschafts
fiihrung liegt es, daB die Ausscheidung nicht weiter ausgedehnt wird, 
als unbedingt erlorderlich ist. Die meisten Staatsforstverwaltungen geben 
die ungefahre MindestgroBe der Unterabteilungen zu einem Hektar an. 

4. Veranderungen der Bestandesabteilungen. 
Durch wirtschaftliche MaBnahmen (z. B. Zusammenfassung mehrerer 

Bestande bei der Verjiingung) und durch das Eintreten von Natur
schadan (z. B. Bildung groBerer BlOBen durch Wind- und Schneebruch) 
treten im Laufe einer Wirtschaftsperiode oft Verhaltnisse ein, welche 
Veranderungen der Bestandesabteilungen zur Folge haben. Mit Riick
sicht auf die ffir die Ertragsregelung erlorderlichen Nachweise der Er
trage und Produktionskosten sind solche Anderungen nicht weiter, als 
unbedingt notig erscheint, auszudehnen. Sofern neue Bestandesabtei
lungen gebildet werden, sind die Grundlagen der alten in den Akten 
zu erhalten, so daB man beim Nachweis der Ertrage und Produktions
kosten auf die friiheren Flachen zuriickgehen kann. 

5. Absteckung und Sicherung. 
Die Grenzen verschiedener Unterabteilungen miissen ortlich deut

lich erkennbar sein. Sie werden, wenn sie nicht in bestimmter Lage 
1) So z. B. von Wiebecke: Der Dauerwald, 2. Auf!., S.60. 
2) Nach der Dienstweisung iiber Forsteinrichtung von 1924, S. 10. 
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unzweifelhaft vorliegen, mit Staben abgesteckt. Dabei ist darauf 
zu achten, daB unnotige Winkel vermieden werden. Die Sicherung 
der Grenzen erfolgt, wenn sie nicht durch vorhandene Merkmale (Alters
grenzen, Schneisen, Wege, Wasserlaufe usw.) unnotig erscheint, durch 
schmale Aufhiebe, durch Hiigel und Graben oder auch durch Anstrich 
der Grenzbaume mit Olfarbe. 

6. Kartierung. 

Nach der Aufmessung, die auf einfachem Wege zu erfolgen hat, 
werden die Unterabteilungen in die Spezial- und Wirtschaftskarten 
eingetragen. Sie werden durch kleine lateinische Buchstaben, die ent
sprechend der Nummerfolge der Jagen zu ordnen sind, bezeichnet. 

7. Nichtholzbodenflachen. 

1m Betriebsplan werden nur solche Flachen aufgefiihrt, welche der 
Holzzucht gewidmet sind. Nichtholzbodenflachen (Acker, Wiesen, 
Baustellen usw.) erscheinen nur auf den Karten und in den ihre Be
nutzung betreffenden Nachweisungen. 

Fiinfter Abschnitt. 

Die Beschreibnng und Bonitierung des Standorts. 
Da alle Naturkriifte, durch welche das Wachstum der Pflanzen 

zustande kommt, an den Standort gebunden sind, so bildet dieser die 
Grundlage und den MaBstab der forstlichen Erzeugung. AIle wirtschaft
lichen MaBnahmen (Wahl der Holzart, Begriindung, Erziehung usw.) 
sind yom Standort abhangig. Eine zutreffende Darstellung desselben 
muB deshalb den weiteren Vorarbeiten der Ertragsregelung voraus-
gehen. 

I. Beschreibung. 
Sie erfolgt in tJbereinstimmung mit der von den Vertretern der 

forstlichen Versuchsanstalten gegebenen Anleitung1) (meist aber in 
kiirzerer Fassung) und erstreckt sich auf Klima, Lage und Boden. 

A. Klima. 
Das Klima bildet den wichtigsten Bestimmungsgrund fiir das Ver

halten der Holzarten. Viele waldbauliche ErscheiilUngen, wie z. B. das 
natiirliche Auftreten einer Holzart, ihre Fahigkeit, sich gegen andere zu 
behaupten, manchen Naturschaden Widerstand zu leisten, ein gewisses 
MaB von Schatten zu ertragen, sich natiirlich zu verhangen u. a., werden 

1) Anlei tung zur Standorts- und Bestandes beschrei bung beim forstlichen 
Versuchswesen, 1909 (nach dem BeschluB des Vereins deutscher forstlicher Versuchs
anstalten vom 3. Sept. 1908). 
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vorzugsweise durch das Klima bestimmt. Es ist deshalb erforderlich, 
daB dieses im allgemeinen Teil der Wirtschaftsplane nachgewiesen wird. 

Der mittlere Teil des natiirlichen Verbreiterungsgebiets einer Holzart 
bildet in der Regel das Optimum des Standorts. Hier verhalt sich die 
betreffende Holzart nach allen wesentlichen waldbaulichen und sonstigen 
Richtungen am giinstigsten, wahrend ihr Verhalten nach den Warme. 
und Kiiltegrenzen hin sich fortgesetzt ungiinstiger gestaltet. 

Nach der .Anleitung zur Standortsbeschreibung beim Versuchswesen 
wird das Klima gekennzeichnet: 

1. Durch die mittlere Jahrestemperatur; 
2. durch die bekannte niedrigste Temperatur im Winter; 
3. durch die mittlere Jahresmenge der Niederschlage; 
4. durch die Verteilung der Niederschlagsmenge auf Sommer und 

Winter, bez. auf die Durchschnitte einzelner Monate. 
Die erforderlichen Angaben werden in der Regel den Aufzeichnungen 

der nachsten Wetterwarte entnommen. Wo zahlenmaBige Angaben feh. 
len, ist der allgemeine Charakter des Klimas kurz zu kennzeichnen. Die 
klimatischen Besonderheiten der Reviere oder Revierteile !lind hervor. 
zuheben, insbesondere die Verhaltnisse, welche Spat- und Friihfroste, 
sowie Schaden durch Sturm und Anhang betreffen. 

B. Lage. 
Beziiglich der Lage ist die allgemeine geographische und die be· 

sondere ortliche zu unterscheiden. 

1. Die allgemeine Lage. 
Sie wird bestimmt: 
a) Durch Angabe der geographischen Breite und Lange, letztere 

bezogen auf den Meridian von Ferro oder Greenwich. 
b) Durch nahere Kennzeichnung des Waldgebiets, je nachdem das-

selbe angehort: 
dem Kiistenlande - bis 20 km vom Meere; 
groBeren FluBniederungen; 
dem Flachland oder der Tiefebene - Mchste Erhebung 300 m iiber 

Normalnull (NN) ; 
der Hochebene - mittlere Hohe iiber 300 m; 
dem Hiigelland - hoohste Erhebungen bis 500 m; 
dem Mittelgebirge - hochste Erhebungen iiber 500-1600 m; 
dem Hochgebirge - Mchste Erhebungen iiber 1600 m. 

2. Besondere ortliche Lage. 
Zu ihrer Bestimmung dienen Angaben iiber: 
a) die absolute Hohe iiber dem Meeresspiegel (NN). Als solche gilt 

die mittlere Hohe des betreffenden Ortes. Bei starken Hohenunter. 
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schieden kann auch die Angabe der hochsten und tiefsten Punkte an
gezeigt sein. 

b) Neigungsrichtung und Neigungsgrad. Die Richtung wird nach 
der achtteiligen Windrose (Nord, Nordost, Ost usw.) bestimmt. Das 
MaB der Neigung ist nach Graden oder in Gefallprozenten anzugeben, 
Zur Bezeichnung der Bodenneigung dienen die Ausdrucke: 

eben oder fast eben . . . bis zu 5° oder 8% Neigung 
sanft oder schwach geneigt . 6--100 " 9-16% 
abschiissig (lehn). .. 11-200" 17-320/0 
steil • . . . . .. 21-30°" 33-48% 
sehr steil oder schroff. 31-450 " 49-70% 
sehr schroff . . .. iiber450" iiber700 / ° 

c) Bodenausformung (flach, wellig, hugelig usw.). 
d) Nachbarliche Umgebung. Hier ist zu bemerken, ob der zu be

schreibende Ort frei, ungeschutzt oder geschutzt liegt, ob er nachteiligen 
Einwirkungen der Atmosphare (Sturm, Anhang, Aushagerung, Frost 
usw.) in besonderem Grade ausgesetzt ist. 

Die auf die allgemeine Lage eines Reviers bezuglichen Angaben 
sind in einer allgemeinen Revierbeschreibung niederzulegen. Die Be
schreibung der einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen ist in dem 
Betriebsplane kurz zu fassen, unter Weglassung aller Punkte, welche 
aus der allgemeinen Beschreibung hervorgehen. 

C. Boden. 
Der Boden ist nach dem Grundgestein, den chemisch-mineralischen 

Bestandteilen, den physikalischen Eigenschaften, dem Humusgehalt und 
dem lebenden tlberzug zu beschreiben. 

1. Grundges tein. 

Die Grundgesteine, aus welchen der Boden hervorgegangen ist. 
werden nach ihrer geologischen Stellung (Formation und Unterabteilung) 
unter Beifugung des Gehalts an Mineralbestandteilen beschrieben. 
Hinsichtlich der Struktur ist zu berucksichtigen, ob die Gesteine fein
oder grobktirnig, fein- oder grobschieferig sind. Auch uber das MaB der 
Zerkluftung und die Lage der Schichten ktinnen Angaben erwiinscht sein. 

Von alluvialen Bildungen sind besonders zu berucksichtigen: 
Auen: regelmaBiges "Oberschwemmungsgebiet der Flusse; Sumpfe: 
Gelande mit weichem, waBrigem, nicht tragendem Untergrund; Moor: 
mit Torfablagerung erfullte, wasserreiche Gelande mit tragendem Boden, 
sofern die abgelagerten Humusmassen in entwassertem Zustande min
destens 2 dm Machtigkeit besitzen. Die Moore werden je nach den vor
herrschenden Pflanzen und der Art der Entstehung eingeteilt in Flach
moore, Zwischenmoore, Hochmoore und Brucher (mit Holzgewachsen 
bedeckte Flachmoore). 
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2. Bestandteile des Mineralbodens. 
Die Zusammensetzung des Bodens wird entweder auf Grund che

mischer Analyse oder (was bei den Vorarbeiten der Betriebsplane Regel 
ist) . durch den vorherrschenden Gehalt an Sand, Lehm und anderen 
Hauptbestandteilen angegeben. Von EinfluB ist ferner die Beimengung 
von Steinen. Beim Vorherrschen von solchen sind, je nach der GroBe 
der Teile, Schuttboden, GerollbOden, . Grus- und KiesbOden zu unter
scheiden. Nach dem chemisch-mineralischen Gehalt und der GroBe 
der Bodenteile sind hervorzuheben: 

SandbOden mit den Abstufungen: grobkorniger Sand mit 2-0,5 mm 
Durchmesser der Korner, mittelkorniger Sand mit 0,5-0,2 mm 
Durchmesser, feinkorniger mit 0,2-0,05 mm Durchmesser. 

StaubsandbOden, eingeteilt in kalkhaltige und kalkarme. 
LehmbOden, unterschieden als sandiger oder milder Lehm, strenger 

oder schwerer Lehm. 
TonbOden. 
MergelbOden, TonbOden mit reichlichem Gehalt an kohlensaurem 

Kalk. 
KalkbOden, aus der Verwitterung von Kalksteinen hervorgegangen. 
MoorerdebOden. 
Reine HumusbOden (ohne wesentliche Mineralteile). 

3. PhysikaHsche Eigenschaften. 
a) Griindigkeit. Die Machtigkeit der von den Wurzeln durchdring

baren Bodenschicht wird als Griindigkeit bezeichnet. Man unterscheidet 
folgende Stufen: sehr flachgriindig: unter 1,5 dm, flachgriindig: 1,5 
bis 3,0 dm, mitteltief; 3,0--6,0 dm, tiefgriindig: 6,0-12,0 dm, sehr 
tiefgriindig: iiber 12 dm. 

b) Bi~digkeit. Zu ihrer Kennzeichllung dienen folgende Bezeichnun
gen: 

fest, wenn der Boden, vollig ausgetrocknet, sich nicht in kleine 
Stiicke zerbrechen laBt; 

streng: ein Boden, der sich, ausgetrocknet, zerbrechen, aber nicht 
zerreiben laBt; 

mild: der Boden laBt sich in trockenem Zustande ohne sonderlichen 
Widerstand kriimeln und in ein erdiges Pulver zerreiben; 

locker: ein Boden, der sich in feuchtem Zustande zwar noch haltbar 
ballen laBt, trocken jedoch viel Neigung zum Zerfallen zeigt; 

lose: in trockenem Zustand vollig bindungslos; 
fliichtig: wenn der Boden vor dem Winde weht. 
c) Durchlissigkeit. Je nach dem Grad der DurchIassigkeit fiir Wasser 

sind zu unterscheiden: durchlassige, ziemlich durchlassige, schwer durch
lassige und undurchlassige Boden. 
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d) Frische. Der Grad der Bodenfeuchtigkeit ist nach MaBgabe des 
mittleren Feuchtigkeitsstandes wahrend der Wachstumszeit anzu
sprechen und in folgenden Abstufungen auszudriicken: 

naB, wenn die Zwischenraume des Bodens vollstandig von Wasser 
erfiillt sind, so daB dasselbe von selbst abflieBt; 

feucht, wenn ein Boden beim Zusammenpressen das Wasser noch 
tropfenweise abflieBen laBt; 

frisch, ein Boden, der dem Gefiihl nach von Feuchtigkeit maBig 
durchdrungen ist, ohne daB sich auBerlich Spuren von tropfbarem Wasser 
beim Zusammendriicken zeigen; 

trocken, wenn nach erfolgter Durchnassung von Regen die Wasser
spuren schon in einigen Tagen sich verHeren; 

diirr, wenn aus dem Boden jede sichtbare Spur von Feuchtigkeit 
nach kurzer Abtrocknung wieder verschwindet. 

e) Farbe. Als solche sind die herrschende Farbe und der Farbenton, 
wie diese im trockenen Zustand des Bodens hervortreten, kurz anzugeben. 

4. Humusgehalt. 

Von groBem EinfluB auf die BeschaHenheit des Bodens ist der 
Gehalt an Humus. Unter Humus werden in Zersetzung begriHene 
organische Substanzen (im Walde vorzugsweise aus Baumabfallen 
und Standortsgewachsen bestehend) verstanden. Die aus ihnen ge
bildete Decke wird als Bodenstreu bezeichnet. Diese lagert entweder 
unmittelbar dem Mineralboden auf, oder es finden sich zwischen beiden 
mehr oder minder machtige Humusschichten, von denen zwei Formen 
zu unterscheiden sind: 

Moder, zerkleinerte hu~ifizierte Bodenstreu, welche dem Mineral
boden lose gelagert aufliegt und ziemlich leicht weiter zersetzbar ist. 

Trockentorf. Er besteht aus zusammenhangenden, meist dicht ge
lagerten, schneidbaren humosen Massen mit hohem Gehalt an leicht 
erkennbaren Pflanzenresten. 

Gemenge von Humus nnd Mineralerde werden als Hnmnserden be
zeichnet. Sie werden eingeteilt in: 

a) Milde Humuserden. Die beigemengten Mineralbestandteile lassen 
ihre natiirliche, hauptsachlich durch Eisenverbindungen hervorgerufene 
Farbe noch deutlich erkennen. Hierher gehoren: 

1. Mullerdeboden. Bei ihnen sind die organischen StoHe in 
vollkommener Verwesung begriffen. Der zersetzte Humus durchsetzt 
den Boden gleichmaBig und verleiht ihm eine dunkele Farbung. 

2. Modererden. Bei diesen ist der Humus noch geformt erhalten. 
b) Saure Humuserden. Die beigemengten Mineralbestandteile sind 

infolge Wegfiihrung leicht losHcher Anteile durch die Humussauren 
weiB bis gran gefarbt. 
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1. Bleicherde. Durch Auslaugen unter Trockentorf entfarbter 
Mineralboden. Die loslichen Stof£e werden tie£er gefiihrt und erzeugen 
Orterde oder Ortstein. 

2. Moorerde (anmoorige Boden). Bei ihnen treten die Humus
stoffe starker hervor. Hierher gehoren auch, ohne Riicksicht auf ihre 
mineralische Beschaffenheit, alie Boden, die von einer Moorschicht iiber
lagert werden, deren Machtigkeit im entwasserten Zustand weniger ala 
2 dm betragt. 

5. Die Ie bende Bodendecke. 

Man bezeichnet einen Boden als: 
nackt (offen), wenn der Mineralboden frei zutage liegt. Die Ober

flache kann dann fliichtig, mild, verkrustet, verhartet sein; 
bedeckt: der Zustand des regelmaBig bewirtschafteten Wald

bodens. 1m Laubholz ist er mit einer Laubdecke, im Nadelholz mit Moos 
und Nadeln bekleidet; 

benarbt (begriint), wenn ihn die Bodenflora nur locker bedeckt: 
verwildert, wenn die Bodenflora ihn volistandig verschlieBt und 

stark durchwurzelt. 
Hinsichtlich der im groBen auftretenden, auf die WirtschaftsmaB

nahmen EinfluB iibenden Pflanzenformen sind zu unterscheiden: 
Straucher und strauchartige Holzgewachse; krautartige Bliitenpflanzen; 
farnartige Gewachse; Graser, und zwar breitblattrige, saftige Graser 
und schmalblattrige (Angergraser); Moose (Astmoose, Haftmoose, 
Polstermoose, Torfmoose); Beerkrauter; Heide; Flechten. 

6. Bodenprofil. 

Die Beschaf£enheit des Bodens in seinen vorherrschenden Schichten 
ist in Form eines Bodenprofils darzustelien. Zur Ermittelung desselben 
dienen Bodeneinschlage, deren eine Wand senkrecht scharf abgestochen 
wird. Als Schichten, die besonders zu beschreiben sind, kommen in 
Betracht: 

die Streudecke; 
die etwa auf dem Mineralboden auflagernden Humusformen (Trocken

torf, Moder); 
die yom Humus dunkeler gehaltene oberste Bodenschicht; 
die meist durch gelbe bis braune Farbung gekennzeichnete Ver

witterungsschicht; 
unverwittertes Grundgestein (Untergrund). 

7. Verbreitung der Wurzeln. 

Fiir charakteristische Bestande ist, soweit es von wirtschaftlicher 
Bedeutung erscheint, die Zone der reichlichen Verbreitung der Faser-
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wurzeln sowie die Ausbildung und Beschaffenheit der Herz- und Pfahl
wurzeln anzugeben. -

Allgemeine Angaben, welche sich auf die Verhaltnisse eines ganzen 
Reviers oder Revierteils beziehen, sind nur in der allgemeinen Revier
beschreibung niederzulegen, wahrend die Angaben fUr den einzelnen 
Bestand kurz zu halten sind. 

II. Bonitierung. 
1. Zweck. 

1m unmittelbaren AnschluB an die Beschreibung des Standorts 
muB auch seine Bonitierung - die Einschatzung in eine bestimmte 
Ertragsklasse - vorgenommen werden. Die Aufstellung guter Wirt
schaftsplane ist ohne vorausgegangene Bonitierung nicht m6glich. 
Diese ·ist insbesondere erforderlich: 

a) Zur Begriindung der MaBnahmen, die im Wirtschaftsplane vor
geschrieben werden. Von der Bonitat ist die Wahl der Holzart ab
hangig, haufig auch die Art der Begriindung und der Erziehung sowie 
die Umtriebszeit. 

b) Als Grundlage fiir die Berechnung des Zuwachses und Vorrats. 
Da das Wachstum aller Holzarten nach der Standortsgiite verschieden 
ist, so kann der Verlauf des normalen und wirklichen Zuwachses nur fiir 
bestimmte Standortsklassen dargestellt werden. Ebenso muB auch der 
normale und wirkliche Vorrat nach der Bonitat getrennt nachgewiesen 
werden. 

2. MaBstab der Bonitierung. 

Wie auf allen Gebieten der Bodenkultur, so wird auch in der Forst
wirtschaft die Giite des Bodens nach der Menge der Produkte geschatzt, 
die in einer bestimmten Zeit erzeugt werden k6nnen. GemaB der iiblichen 
Fiihrung der Wirtschaft, die es mit einer Summe verschiedenartiger 
Bestande zu tun hat, wird in der Regel nicht der Zuwachs einer bestimm
ten Altersstufe, sondern der Durchschnittszuwachs, der im Verlauf der 
Umtriebszeit erzeugt wird, der Bonitierung zugrunde gelegtl). 

Da die wirkliche Leistung einer Waldflache nicht ausschlieBlich 
durch den Endertrag bestimmt wird, vielmehr auch die Vorertrage an 
derselben Teilhaben, so kann als allgemeingiiltiger MaBstab der Leistungs
fahigkeit nur der Gesamtdurchschnittszuwachs an Haupt- und Vor
ertrag dienen. Ebenso darf fiir einen genauen Nachweis des Ertrags auch 
das Reisig (das wegen seiner Wertlosigkeit bei der Betriebsfiihrung oft 
auBer acht gelassen wird) nicht unberiicksichtigt bleiben. Sofern es 
sich aber um Bestande handelt, die gleichmaBig erzogen sind, kann als 

1) Dlesem Grundsatz ist in Baden Ausdruck gegeben durch die Dienst
weisung tiber Forsteinrichtung von 1924, S. 12. 
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MaBstab der Bonitat auch die Masse, die in einem bestimmten Alter 
(Umtriebszeit) vorliegt, bzw. der auf diese beziigliche Durchschnitts
zuwachs angenommen werden. Bei verschiedener Erziehung bildet diese 
jedoch keinen brauchbaren VergleichsmaBstab. Auf derselben Flache 
konnen vielmehr, auch abgesehen von Naturschaden, je nach dem 
Grade der Durchforstung, Lichtung usw. groBe Abweichungen in dem 
Massen- und Durchschnittszuwachs der Haubarkeitsertrage vorhanden 
sein. 

Die dem Standort entsprechende, bei voller Bestockung zustande 
kommende Holzmassenerzeugung kann als die normale Ertragsfahigkeit 
(normale Bonitat) angesehen werden. Seine wirkliche Leistung (konkrete 
Bonitat) kann je nach dem Zustand der Bestockung von der normalen 
in starkerem oder schwacherem Grade abweichen. 

3. Methode der Boni tierung. 
Sie erfolgt: 
a) Nach dem Zustand des Bodens und der Lage. Dabei sind samt

liche Merkmale, welche unter I (Beschreibung) hervorgehoben wurden, 
der Beurteilung zu unterwerfen. 

Beim Boden sind die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
zu beriicksichtigen. Der chemische Gehalt fallt um so starker in 
die Wagschale, je armer der Boden an gewissen notwendigen Nahr
stoffen (Kalk, Phosphor, Kali, Magnesia) ist, und je mehr Anspriiche 
von den betreffenden Holzarten gestellt werden (Eiche und Buche im 
Verhaltnis zu Kiefer und Fichte). 

Die zur Ernahrung der Baume im Boden verfiigbaren Stoffe werden 
selten vollstandig ausgenutzt. Inwieweit dies geschieht, hangt von den 
physikalischen Eigenschaften des Bodens abo Tiefgriindigkeit ist 
fiir aIle Holzarten mit tiefgehenden Wurzeln eine Grundbedingung 
guten Wachstums. Auch wenn sie fiir die naturgemaBe Ausbildung der 
Wurzeln nicht notig ist, wirkt sie, indem sie das Bediirfnis des Einzel
stammes an Wachsraum beschrankt, zuwachssteigernd. - Ein gewisses 
MaB von Frische ist fiir die physiologische Tatigkeit aller Gewachse 
erforderlich. Wenn es merklich hinter dem der Holzart entsprechenden 
Maile zuriickbleibt, wird die Zuwachsbildung sehr beeintrachtigt. An
dererseits verhalten sich auch zu hohe Grade der Bodenfeuchtigkeit un
giinstig. - Durch Lockerheit des Bodens wird die Ausbildung der Zaser
wurzeln befordert. Sie ist mit einem hohen MaBe von Lufteinwirkung 
verbunden, was auf aIle chemisch-physikalischen Bodenvorgange vor
teilhaft einwirkt. 

Von EinfluB auf die Zuwachsbildung ist stets der Gehalt an Humus 
und dessen Beschaffenheit, auf den durch die MaBnahmen der Wirt
schaft ein Einfluil ausgeiibt werden kann. Der bei regelmaBigem Luft-
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zutritt (durch Laub, Nadeln und andere organische Abfiille) gebildete. 
mit dem Mineralboden sich mischende Humus verhiilt sich in chemischer 
und physikalischer Beziehung sehr giinstig. Er enthiilt die wichtigsten 
Nahrstoffe fiir die Waldbaume, und die physikalischen Eigenschaften 
werden durch ihn vorteilhaft beeinfluBt. Anders verhalt sich der bei 
ungeniigendem Zutritt der Zersetzungsfaktoren gebildete Rohhumus. 
"Dichte, geschlossen auf dem Mineralboden lagernde, fast immer an 
freien Sauren reiche humose Schichten sind iiberwiegend schadlich fiir 
den Boden." (Ramann.) 

Beziiglich der Lage sind die ihr eigentiimliche Warmemenge und 
Warmeverteilung im Verhaltnis zu den Anspriichen der in Betracht 
kommenden Holzarten bei der Bonitierung zu wiirdigen. Dabei ist zu 
beachten, daB sich aile Holzarten in den mittleren Lagen ihrer natiir
lichen Verbreitungsgebiete in bezug auf ihre nachhaltigen Massen -und 
Wertleistungen in der Regel am giinstigsten verhalten. 

Die mit der vertikalen Erhebung oder der nordlichen Lage ver
bundene Warmeabnahme setzt die Bonitat auch bei sonst gleichen 
Bedingungen stark herab. Aber auch eine zu milde Lage ist, trotz
dem sie die Entwicklung beschleunigt, fiir die nachhaltige Ertrags
fahigkeit nicht giinstig, weil hier manche Naturschaden in verstarktem 
MaBe erscheinen und Konkurrenten der Holzgewachse auftreten. 

b) Naeh der Besehaffenheit des Holzbestandes, wie er sich im Hohen
wuchs und der Vollstandigkeit der Bestockung darstellt. 

Die fiir die Bonitierung erforderlichen Merkmale der Bestande sind 
im zweiten Teil 1. Abschnitt (Massenzuwachs) und 4. Abschnitt (Er
tragstafeln) angegeben. Fiir gutachtliche Schatzung der Bonitat bildet 
die Hohe das einfachste, am leichtesten anzuwendende Hilfsmittel. 
Bei dessen Anwendung ist jedoch die Geschichte der betreffenden Be
stande zu beriicksichtigen. Je nach der Entstehung (Naturverjiingung, 
Saat, Pflanzung) und auBeren Einfliissen (VerbiB, manche Insekten
schaden) konnen auch bei gleicher Standortsgiite Abweichungen in der 
Hohe vorliegen. 

4. Zahl der Standortsklassen. 

Da aile Verschiedenheiten in der Lage und im Bodenzustand auf 
die Ertragsfahigkeit von EinfluB sind, so ist die Zahl der vorkommenden 
Standortsverschiedenheiten eine sehr groBe. Die Bildung einheitlicher, 
vergleichbarer Ertragsklassen ist deshalb auf Wirtschaftsgebiete zu 
beschranken, die in bezug auf die klimatischen VerhaltnisBe nicht zu 
groBe Abweichungen zeigen (z. B. mitteldeutsche Gebirgsforsten, siid
deutsche Gebirgsforsten, nordostdeutsche Ebene usw.). Auch innerhalb 
einer solchen Beschrankung machen sich viele Unterschiede im Wuchse 
der Bestande geltend. Manche konnen sich aber annahernd gegenseitig 
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aufheben, manche sind zu unbedeutend, um bei der Bonitierung be
riicksichtigt zu werden. Man bildet, von kleineren Abweichungen ab
sehend, in Deutschland meist 5 Bonitatsstufen. Die beste wird mit I, 
die geringste mit V bezeichnet. Durch das Vorkommen verschiedener 
Bonitaten innerhalb desselben Bestandes werden haufig Zwischen
stufen erforderlich, die am besten nach Zehnteln der Flache angegeben 
werden, so daB die Flachenanteile, die jeder Bonitat zukommen, in Zah_ 
len ausgedriickt werden konnen. 

5. Erganzungen zur Bonitatsbestimmung. 

Der Bonitat muB stets die Holzart beigefiigt werden, auf welche sie 
sich beziehen soll. In gemischten Bestanden ist der Standort nach der 
vorherrschenden Holzart einzuschatzen, nach der eingemischten nur 
dann, wenn ihr besonderer Wert beigelegt wird. In "Oberfiihrungs
bestanden ist neben der Bonitat der vorhandenen auch diejenige der an
zubauenden Holzart anzugeben. 

Das Verhaltnis, in dem die Bonitaten verschiedener Holzarten zu
einander stehen, hat keine allgemeine Giiltigkeit. Manche Faktoren des 
Standorts wirken auf das Wachstum verschiedener Holzarten in ver
schiedenem Grade ein. So wird z. B. die Bonitat einer Flache fiir die 
Eiche durch die Abnahme der Warme in sehr viel starkerem Grade 
herabgesetzt als fiir Buche oder Nadelholz. Die Frische hat fiir die 
Ertragsfahigkeit der Fichte, Lockerheit und Tiefgriindigkeit fiir die der 
Kiefer groBe Bedeutung. 

Die Standortsgiite ist unter manchen Umstanden Veranderungen 
ausgesetzt. Ala gleichbleibend sind in der Regel nur die Lage und die 
tieferen Bodenschichten anzusehen. Dagegen konnen im Bereich der 
oberen Bodenschicht durch die Einwirkung von Sonne und Wind, 
welche den Boden aushagern, durch Veranderungen des Grundwasser
standes, durch Zunahme der Humusschichten und starke Verunkrautung 
Anderungen in der Bonitat eintreten, unter Umstanden in einem MaBe, 
daB ein Wechsel der Holzart erforderlich wird. 

6. Die Reduktion verschiedener Bonitaten. 

Bei manchen Methoden der Ertragsregelung ist es erforderlich, 
daB verschiedene Bonitaten aufeinander reduziert werden, 80 daB die 
Flachen, welche in den Planen aufgefiihrt werden, ala gleichwertig er-
8cheinen. Man bezeichnet alsdann die beste oder die mittlere Bonitat 
mit 1 und driickt die andere durch einen Dezimalbruch aus, der das 
VerhaItnis ihres Wertes zu jener bezeichnen soll. 

Der MaBstab, nach welchem die Flachenreduktion bewirkt wird, 
ist je nach dem Zweck, zu dem sie vorgenommen wird, verschieden. 

SolI das Verhaltnis des wahren wirtschaftlichen Wertes dar-
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gestellt werden, so sind die Ertragswerte des Bodens zu ermitteln und 
aufeinander zu reduzieren. Diese Art der Reduktion ist fur aIle Auf
gaben, welche eine VerauBerung betreffen, am Platze. Fiir die Ertrags
regelung ist sie dagegen wegen der groBen Unterschiede in der Hohe 
der genannten Werte nicht anwendbar. -SoIl das Ertragsvermogen 
ausgedruckt werden, so muB die Reduktion nach dem Durchschnitts
zuwachs, den die betreffende Flache bei richtiger Behandlung hervor
bringt, bewirkt werden. - SoIl endlich die Bedeutung der vorhan
denen Holz bestande zum Ausdruck gebracht werden, so muS 
nach diesen reduziert werden. In den beiden letzten Fallen bnn die 
Reduktion auf die Masse beschrankt oder auch auf die Werte ausgedehnt 
werden. 

Mit Rucksicht auf die Unsicherheit der zahlenmaBigen Nachweise 
ist die Reduktion bei der Ertragsregelung tunlichst zu beschranken. 
Sofem sie Platz greift, wird sie nach der auf die Masse beschrankten 
Ertragsfabigkeit vorgenommen. 

Sechster Abschnitt. 

Bestandesbeschreibung1). 

Von einer guten Bestandesbeschreibung wird verlangt, daB sie in 
kurzer Fassung die charakteristischen Merkmale der Bestande angibt; 
aller Angaben, welche nach dem Stande der Verhii.ltnisse ala selbst
verstandlich angesehen werden mussen, hat sich der Taxator dagegen 
grundsatzlich zu enthalten. Die Kiirze der Beschreibung ist dadurch 
begriindet, daB die Beamten, welche von den Wirtschaftsplanen Ge
brauch machen, mit den allgemeinen VerhaItnissen der Reviere (welche 
in einer generellen Beschreibung nachgewiesen werden) bekannt sind. 

Auch fiir die bei der Bestandesbeschreibung anzuwendenden Aus
driicke wird die von den Vertretem der forstlichen Versuchsanstalten 
verfaBte Anleitung befolgt. Die wichtigsten Angaben erstrecken sich 
auf folgende Punkte. 

I. Holzari. 
Es sind zu unterscheiden: reine Bestande - wenn neben der 

herrschenden andere Holzarten nur in einem untergeordneten, wirt-
8chaftlich bedeutungslosen MaBe vorkommen (mit weniger als 50/ 0 der 
Stammgrundflache) - und gemisch te Bestande, in welchen neben 
der vorherrschenden noch andere Holzarten in beachtenswerter Menge 
(mit mehr als 5% Stammgrundflache) auftreten. 

1) Zur .Beschreibung und Darstellung der Bestii.nde ist neuerdings auch die 
Photographie aus Flugzeugen benutzt worden. VgI. Krutzsch: Das Luftbild im 
Dienste der Forsteinrichtung. Thar. Jahrbuch 1925. 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Aufl. 5 
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Reine Bestande gestatten die kiirzeste Behandlung. Sind hier 
keine besonderen Verhaltnisse geltend zu machen, so kann von einer 
eigentlichen Beschreibung abgesehen werden; sie sind durch Holzart 
und Alter gekennzeichnet. In gemischten Bestanden ist die Holzart, 
welche die gro.6te wirtschaftliche Bedeutung besitzt, voranzustellen. 
In der Regel ist dies diejenige, welche der Masse nach vorherrscht. 
Doch konnen auch Abweichungen hiervon vorkommen. So kann in 
Mischungen von Eiche und Buche die Eiche als Hauptholzart angesehen 
werden, wenn sie auch an Stammzahl und Masse zuriicksteht. Kommen 
mehrere Holzarten in gleichem Grade vor, so wird dies durch koordi
nierende Bindeworter (Buche und Eiche, Fichte und Kiefer) kenntlich 
gemacht; sind die eingemischten Holzarten in schwii.cherem Grade 
vertreten, so werden sie mit subordinierenden Bindewortern (Buche 
mit Esche, Eiche usw.) beschrieben. Die Art der Mischung wird bei 
der Beschreibung durch bezeichnende Eigenschaftsworter angegeben. 
Man unterscheidet horstweise, streifenweise, reihenweise, stammweise 
Mischungen~ Der Grad der Mischung wird durch Zehntel ausgedriickt. 
Soweit es notig erscheint, ist der Beschreibung auch die forstliche 
Bedeutung der Mischung beizufiigen. 

II. Alter. 
Wenn auch die Beziehungen, die zwischen dem Alter und den wirt

schaftlichen MaBnahmen und Folgerungen, insbesondere der Hiebsreife. 
bestehen, durch die natiirliche und wirtschaftliche Bestandesgeschichte 
in der mannigfaltigsten Weise beeinfluBt werden, so bildet das Alter 
doch immer einen sehr wichtigen Faktor der Betriebsregelung. Man 
hat natiirliche und zahlenmaBige Altersklassen zu unterscheiden. 

1. Natiirliche Altersklassen. (Wuchsklassen.) 
1m regelmaBigen Hochwald, fiir welchen der Nachweis der Alters'

klassen am meisten Bedeutung hat, werden folgende Abstufungen unter
schieden: 

Anflug bei den leichtsamigen, Aufschlag bei den schwer
samigen Holzarten, Schonung oder Kultur: Der Jungbestand 
von der Bestandesbegriindung bis zum Beginn des Bestandesschlus8es. 

Dickung: Vom Beginn des Schlusses bis zum Beginn der natiir
lichen Reinigung. 

Stangenholz: Vom Beginn der Bestandesreinigung bis zu einer 
durchschnittlichen Stammstarke von 20 cm in BrusthOhe, eingeteilt 
in geringes Stangenholz (bis 10 cm) und starkes Stangenholz (von 10 
bis 20cm durchschnittlicher Stammstarke). 

Baumholz: Bestande von iiber 20 cm durchschnittlicher Stamm
starke. 
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1m Mittel wald sind bezuglich des Oberholzes zu unterscheiden: 
LaBreidel, die einmal, Oberstander, die zweimal, und altere Oberholz
klassen, die mehrmals iibergehalten sind. 

1m Plenterwald werden diejenigen Wuchsklassen, welche vor
herrschen und am meisten Bedeutung haben, vorangestellt. 

FUr den Niederwald geniigt die Angabe des Alters der Jahres
schlage. 

2. ZahlenmaBige Altersklassen. 

Die Ermittelung des Alters erfolgt entweder durch Zahlen der 
Jahrringe auf dem Stock, an jiingeren Stammen auch der Hohentriebe, 
oder nach den Angaben der fruheren Betriebsplane oder anderer Wirt
schaftsbucher. Da die natiirlich verjungten Bestande meist mehreren 
Samenjahren entstammen und die kunstlich begrundeten Bestande 
haufig Nachbesserungen erforderlich gemacht haben, so sind neben dem 
mittleren oder durchschnittlichen Alter auch die Altersgrenzen an
zugeben. Fur den Nachweis des Hohenwuchses ist es empfehlenswert, daB 
das Alter in verschiedener Baumhohe gemessen wird, wozu liegende 
Stamme in den Schlagen verwendet werden k6nnen. 

In ungleichaltrigen Bestanden mit scharf getrennten Altersstufen 
von verschiedener wirtschaftlicher Bedeutung (unterbaute Bestande, 
Besamungs- und Lichtschlage, Mittelwald) sind die Alter der verschiede
nen Stufen gesondert zu ermitteln und einzutragen. In ungleichaltrigen 
Bestanden, deren Glieder einen einheitlichen Bestand bilden, ist ein 
mittleres Alter nach MaBgabe der eingenommenen Flachen oder der 
erzeugten Massen einzuschatzen. Bei scharfer flachenweiser Abgrenzung 
der Altersstufen kann das mittlere Bestandesalter auch mittelst einer 
Formel berechnet werden. Eine solche ist u. a. aufgestellt von Giim bel: 

A ( . I Al 11 a1 + 12 a2 + . . . . . I I . mItt eres ter) = -~ I:~ I -~+- --~- ,worm 1 2'" 
1 I 2' ..... 

die von den verschiedenen Altersstufen (at a2 .•• ) eingenommenen 
Flachen bezeichnen. 

Raumden (zu 0,1-0,3 bestanden) und BlOBen (unter 0,1 bestanden) 
werden im Wirtschaftsplan einer bestimmten Altersklasse nicht zu
geteilt. In Verjiingung begriffene Bestande (Samenschlage, Licht
schlage usw.) werden entweder ganz der Altholz- oder ganz der Jung
holzklasse oder beiden Klassen bzw. auch den BlOBen und Raumden an
teilig zugewiesen. Unterbaute Bestande gehoren den betreffenden Alt
holzklassen an. 

3. Al tersklassen ta belle. 

Nach den Aufnahmen im Walde und den vorliegenden Wirtschafts
biichern werden Nachweise uber die das Alter betreffenden Verhaltnisse 
gegeben. Die Altersklassentabellen werden getrennt nach Holzarten 

5* 
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und evtl. auch Standortsklassen mit 20jahriger Abstufung aufgestellt. 
Die erste Altersklasse umfaBt die Bestande von 1-20, die zweite die 
von 21-40 Jahren usw. Wenn groBere Genauigkeit erwiinscht ist, sind 
die Klassen nochmals zu teilen. Aus den Abschlussen der Altersklassen
tabelle konnen stets wichtige Folgerungen fiir die Betriebsregelung ge
zogen werden, namentlich beim regelmaBigen Hochwaldbetrieb. Fiir 
einen normalen Zustand des Waldes, der hier als Muster aufgestellt wird, 
sind aile Altersstufen einander gleich und stehen in dem Verhaltnis der 
20jahrigen Abstufungen zur Umtriebszeit, so daB bei 80jahrigem Um
trieb die Altersklasse 1/, - bei 120jahrigem Umtrieb 1/6 der ganzen 
Betriebsflache umfaBt. 

III. Bestandesbeschaffenheit. 
1. Entstehung. 

Angaben uber die Entstehung der einzelnen Bestande sind nur 
erforderlich, wenn sie erkennbar und fur die Behandlung nach irgend
einer Richtung von EinfluB ist. Dies ist besonders der Fall, wenn Stock
ausschlag und Kernwuchs nebeneinander vorkommen. Auch Unter
schiede von Saat und Pflanzung konnen fur die Art der Nachbesserung, 
die Durchforstung, die Zeit der Hiebsreife von EinfluB sein. 

2. Wuchs. 

fiber den Wuchs der Bestande sind bei der Beschreibung nur dann 
Angaben erforderlich, wenn er von dem dem Standort entsprechenden 
Wuchse wesentliche Abweichungen zeigt. Insbesondere erscheint dies 
angezeigt, wenn wegen mangelhaften Wuchses Teile des betreffenden 
Bestandes einer besonderen Behandlung unterworfen werden sollen. 
(Z. B. Abtrieb eines 60jahrigen Buchenbestandes zur Umwandlung in 
Fichten.) 

3. Stellung. 

Sie wird durch bezeichnende Eigenschaftsworter (gedrangt, ge
schlossen, raumlich, licht) bezeichnet. Etwa vorkommende Unvoll
kommenheiten sind zu unterscheiden als Lucken und Fehlstellen in 
jungeren, Raumden und BloBen in alteren Bestanden. Das MaB der 
Abweichung vom vollkommenen BestandesschluB ist nach Zehnteln 
durch den Vollbestandsfaktor auszudrucken. 

IV. Ertragscharakteristik. 
Um der Ertragsfahigkeit zahlenmaBigen Ausdruck zu geben, wird 

im AnschluB an die Beschreibung fur die einzelnen Bestande ein Voll
ertrags£aktor £estgestellt, der das Verhaltnis ausdruckt, in welchem 
die vorliegenden Bestande hinsichtlich der zu erwartenden Ertrage zu 
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dem gleichaltrigen Bestand der normalen, bei der Aufstellung der 
Betriebsplane benutzten Ertragstafeln stehen. Diese Ertragsfaktoren 
stimmen meist mit den Vollbestandsfaktoren annahernd iiberein, konnen 
bei verschiedener Bestandesgeschichte aber auch von diesen abweichen. 
Obrigens sind die Bestandesmerkmale, welche Masse und Zuwachs be
stimmen, im AnschluB an die Beschreibung aufzufiihren. Hierzu gebOrt: 

a} Die Bestandesmittelhohe. 
b} Die Kreisflii.chensumme. 
c} Der Holzmassenvorrat am Haupt- und Zwischenbestand. 
d} Der Massenzuwachs nach seinem Durchschnitt und in Prozenten 

der vorhandenen Masse. 
e} Der Wertzuwachs, ausgedriickt ala Prozent vom Wert des vor

handenen durchschnittlichen Festmeters. 
f) Das Weiserprozent. 
Die letztgenannten Merkmale sind nur insoweit zu ermitteln, ala 

ihre Feststellung wirtschaftliche Bedeutung hat. Dies ist hauptsii.chlich 
fiir die alteren Bestande, deren Nutzung in der nachsten Periode in Frage 
kommt, der Fall. 

Siebenter Abschnitt. 

Die Ermittelung der Holzmassen. 
I. Methoden der Holzmassen-Aufnahme. 

Die Art der Holzmassenermittelung ist stets von ihrem Zwecke 
abhangig. Sie kann erfolgen: 

1. Zum Zwecke des Ankaufs oder Verkaufs einzelner stehender 
Holzbestande oder ganzer Waldungen. Hierbei ist der Wert des Bodens 
und der Holzmassen getrennt nachzuweisen. 

2. Zu forststatischen Untersuchungen, insbesondere zum Nach
weis iiber den Massenzuwachs, den Wertzuwachs und die Umtriebszeit. 

3. Zur Ermittelung des Vermogens der Waldeigentiimer, die 
namentlich fiir die Zwecke der Besteuerung und Beleihung des Waldes 
notig wird. 

4. Zur Feststellung des Gesamtvorrats einer Betriebsklasse oder 
Wirtschaftseinheit, der zur Beurteilung der Rentabilitat nachgewiesen 
werden muB. 

5. Zur Bestimmung des Holzgehaltes der haubaren Bestande behufs 
Ermittelung des Abnutzungssatzes. 

Je nach dem verschiedenen Zweck ist auch die Methode und der zu 
fordemde Genauigkeitsgrad der Holzmassenaufnahme verschieden. 
Zur Ausfiihrung forststatischer Untersuchungen ist die groBte Genauig
keit erforderlich. Auch zum Zweck des Verkaufs - ganzer Waldungen 
oder einzelner Schlage - ist in der Regel eine moglichst genaue 



70 Die Ermittelung der Holzmassen. 

Aufnahme vorzunehmen. Zur Darstellung des Vorrats als Grundlage 
der Betriebsregelung und zur Ermittelung des Vermogens des Wald
eigentiimers geniigt eine allgemein gehaltene, auf Grund der Alters
klassentabelle und des Durchschnittszuwachses gefiihrte Massen
ermittelung1). Bei der Ertragsregelung wird meist fiir die Bestande, 
welche im vorliegenden Wirtschaftszeitraum zur Abnutzung kommen, 
ein genauer, auf die einzelnen Orte gerichteter Nachweis der Holzmasse 
gefiihrt, wahrend die iibrigen Bestande einzeln oder nach Altersklassen 
zusammengefaBt, mit Hille von Ertragstafeln geschatzt werden. 

1. Aufnahme ganzer Bestande. 

Die Starke der Stamme wird mit der Kluppe gemessen. Da es all
gemein iiblich ist, das liegende Holz nach dem Durchmesser zu sortieren, 
so verdient auch die Aufnahme desselben den Vorzug vor der Umfang
messung, die keinen groBeren Genauigkeitsgrad ergibt. 

Von Kluppen 2) gibt es eine groBe Menge verschiedener Kon
struktionen. Erforderlich ist, daB die Kluppe leicht geht, daB sie sich 
nicht wirft, und daB sie festgestellt werden kann. Die Abstufung des 
MaBstabs ist dem Zweck und dem geforderten Genauigkeitsgrad der Auf
nahme anzupassen. Zu Untersuchungen iiber den Zuwachs muB sie 
genau nach einzelnen Zentimetern bzw. nach Bruchteilen von solchen 
bewirkt werden. Fiir die Aufnahme zum Zwecke der Massenberech
nungen der haubaren Bestande zur Etatsbestimmung geniigt dagegen 
eine Abstufung von 4 zu 4 cm. Die Grenze fiir die Zugehorigkeit der 
Stamme wird dann auf die Mitte dieser Differenz gelegt. 

Die Kluppierung der Stamme erfolgt stets getrennt nach Holz
arten, auch dann, wenn diese spater zu Gruppen (Buche u. a. Hart
holzer, weiche Laubholzer, Nadelholz) vereinigt werden. Auf Grund der 
vollzogenen Messungen werden fiir die einzelnen Holzarten die Starke
klassen iibersichtlich dargestellt. Aus den Abschliissen der Klupp
manuale ergibt sich, aus welchen Stammklassen die Bestande zusammen
gesetzt sind. Derartige Nachweise sind auch zu anderen Zwecken der 
Betriebsfiihrung von Interesse. 

1) Da hiernach von anderen Zweigen des Forstwesens (Forstverwaltung, 
Forstbenutzung, Versuchswesen, Waldwertberechnung und forstliche Statik) an die 
Schii.rfe und Genauigkeit der Holzmassenermittelungen hOhere .Anspriiche ge
stellt werden als von der }'orsteinrichtung, die im wesentlichen auf Schatzung 
angewiesen ist, so empfiehlt es sich, die HolzmeBkunde (ebenso wie die Flitchen
messung) als einen besonderen Zweig der forstlichen Betriebslehre anzusehen. 
Die nachfolgenden Bemerkungen beschranken sich auf den Standpunkt der Forst
einrichtung. 

2) trher die Konstruktion von Kluppen und HohenmesBern vgl. die Lehr
biicher der HolzmeBkunde (von Baur, Kunze, Schwappach, U. Miiller, 
Wimmenauer) und einzelne Lehrbiicher der Forsteinrichtung, insbesondere 
Stotzer, 2. Aufl., S. 38-69. 
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Die Hohen sind mit einem ~ohenmesser, wie solche von Faust
mann, Weise u. a. konstruiert sind, zu ermitteln. In der Regel werden 
mehrere Starkeklassen zu einer Hohenklasse zusammengefaBt. Bei 
gleichem Standort entsprechen den starkeren Durchmessern auch groBere 
Hohen. Die Unterschiede der Hohen sind aber weit kleiner als diejenigen 
der Durchmesser. 

Die vollstandige Aufnahme aller Stamme ist Regel in Bestanden, 
deren SchluB unregelmaBig unterbrochen ist; so insbesondere in Be
samungs- und Lichtschlagen, beim Oberholz des Mittelwaldes, im 
Plenterwald, sofern hier Holzmassenaufnahmen gemacht werden; ferner 
bei unregelmaBigen Bestandesmischungen. 1m regelmaBigen Hoch
wald kann sie namentlich in starken, stammarmen Orten, wo eine gleich
maBige Bestandesbildung selten ist, und die volle Aufnahme weniger 
Zeit erfordert als in stammreichen Bestanden, empfehlenswert sein. 
Abgesehen hiervon gibt der Mangel an brauchbaren Erfahrungssatzen 
und Ertragstafeln oft Veranlassung, die Bestande vollstandig zu 
kluppen. 

2. Aufnahme von Probeflachen. 

Mit Rticksicht auf den Aufwand an Zeit und Kosten, welcher mit der 
Aufnahme ganzer Bestande verbunden ist, kann die Arbeit der Messung 
unter Umstanden auf Teile der Flache - Probeflachen oder Probe
bestande - beschrankt werden. Probeflachen sind dann am Platze, 
wenn sie annahernd den mittleren Verhaltnissen der betreffenden Be
stande entsprechen, so daB man die Resultate des Probebestandes nach 
dem Verhaltnis der Flachen unmittelbar auf den ganzen Bestand tiber
tragen kann. Dies ist nur bei gleichartigen Standortsverhaltnissen in 
reinen Bestanden der Fall. Ungleichheit in Standort, Mischungsgrad 
und SchluB schlieBen die Anwendung von Probeflachen aus. Empfehlens
wert ist es aber, daB bei entsprechenden Verhaltnissen nicht nur in den 
haubaren, sondern auch in jtingeren Bestanden, die meist gleichmaBiger 
beschaffen sind, Probeflachen gelegt werden. Sie dienen als Grundlage 
fUr die Berechnung von Zuwachs und Vorrat und zur Begru.ndung der 
angewandten Ertragstafeln. 

3. Benutzung der Erfahrungen der seitherigen Wirtschaft. 

Wo eine gute BuchfUhrung vorliegt, kann man sehr haufig die Er
fahrungen der Praxis, die beim frUheren Abtrieb gleichartiger Bestande 
gemacht sind, unmittelbar zur Massenschatzung benutzen. Sie geben 
zugleich die Sortimente an, welche zu erwarten sind. Voraussetzung da
bei ist aber, daB die Standorts- und Bestandesverhaltnisse der frUher ge
nutzten und der abzuschatzenden Bestande gleich sind. Liegen dagegen 
alldere Bedingungen vor, sind insbesondere andere Durchforstungs-
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verfahren eingehalten, so muB von e\ner unmittelbaren Anwendung 
friiherer Ertrage Abstand genommen werden; ebenso auch, wenn Natur
schaden eingetreten sind, durch welche der SchluB der Bestande un
gleichmaBig unterbrochen ist. 

4. Schatzung nach dem AugenmaB. 
Sie besteht darin, daB man die zu schatzenden Orte durchgeht und, 

im AnschluB an die Beschreibung, nach dem vorliegenden Bestandes
zustand und auf Grund der Erfahrungen, die unter entsprechenden Ver
hiiltnissen gemacht und in den Wirtschaftsbiichern niedergelegt sind, 
ihre Holzmasse gutachtlich einschatzt. 

Die Bedeutung der Okularschatzung ist in der Literatur sehr ver
schieden beurteilt worden. Seitens der Freunde einer sehr exakten 
Behandlung des Forstwesens ist auf die Fehler hingewiesen, die mit ihr 
verbunden sein konnen. Es kommt jedoch nicht auf die moglichen Feh
ler, sondern vielmehr darauf an, inwieweit ein geiibter Taxator Fehler zu 
vermeiden imstande ist. In der Praxis hat die Schatzung weit mehr 
Freunde gehabt. Zu ihrer Begriindung ist zunachst geltend zu machen, 
daB sie nicht willkiirlich erfolgt, sondern auf bestimmte Faktoren zuriick
zufiihren ist. Die Hohe kann bei der Beschreibung der Bestande leicht 
gemessen werden; die Formzahlen regelmaBiger Hochwaldbestande 
liegen innerhalb gewisser, nicht sehr weiter Grenzen, die Stammgrund
flache kann fiir gleichaltrige reine Bestande nach den Ertragstafeln ohne 
groBe Fehler eingeschatzt werden. Es ist eine durch die Erfahrung be
wiesene Tatsache, daB auf diesem Gebiete bei langerer Tatigkeit eine 
nicht zu unterschatzende und unbenutzt zu lassende Fahigkeit erlangt 
wird, zumal wenn Erfahrungssatze und andere Hilfsmittel vorliegen1). 

Sodann muB man sich vor Augen halten, daB eine genaue zahlenmaBige 
tJbereinstimmung zwischen Schatzung und Nutzung auch bei der 
besten Aufnahme nicht moglich ist. Es ist ein Irrtum, zu meinen, man 
konne eine gute Ertragsregelung dadurch erzielen, daB man die Stamme 
aller Abteilungen, deren Verjiingung in den nachsten 10 oder 20 Jahren 
eingeleitet oder durchgefiihrt werden soll, ausmiBt. Diese Annahme 
ist durch die Praxis vieler groBen Betriebe widerlegt. Die Wirtschaft 
laBt sich nicht in einen zahlenmaBig bestimmten festen Rahmen ein-

1) Sehr charakteristisch sind in dieser Beziehung die Ergebnisse der sachsischen 
Forsteinrichtungsanstalt. Nach Mitteilung von Schulze - Allgem. Forst- u. 
Jagdztg., Juli 1901 - haben die bis dahin durchgeschlagenen Bestande im Durch
schnitt des ganzen Landes 5,5% mehr ergeben, als die Schatzung unterstellt hatte. 
Bis zu einem gewissen Grade war eine solche Differenz beabsichtigt. Es ist wiin
schenswert, daB die Ertragsschatzungen vorsichtig gehalten werden. In diesem 
Jahre sind Mitteilungen iiber die Schatzung des Holzvorrats der sachsischen 
Staatsforsten und die Schatzungsfehler, die sich dabei ergeben haben, von Wiede
mann: "Die sii.chsische Bodenreinertragswirtschaft-Silva 1925, Nr.38, Tafel I" 
gemacht worden. 
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zwangen. Bei der natiirlichen Verjiingung hangt der Gang der Abnutzung 
von dem Eintritt der Samenjahre und der Entwickelung der Jungwiichse 
abo Ein Zustand, bei dem alles gekluppte Holz genutzt wird, dad nie 
eintreten. Bei der kiinstlichen Bestandesbegriindung ist die wirkliche 
Nutzung von der Aneinanderreihung der Schllige abhangig. Diese laBt 
sich mit Sicherheit nicht im voraus feststellen. Bei Lichtungshieben und 
Nutzungen, die durch Naturschaden erfolgen, konnen die Ertrage iiber
haupt nur gutachtlich angesetzt werden. Wenn man aber weiB, daB die 
tatsachliche Abnutzung von der Schatzung aus wirtschaftlichen Grlin
den weit mehr abweicht, als den starksten Fehlern, welche mit der 
Schatzung verbunden sein konnen, entspricht, so tritt die Bedeutung 
der exakten Nachweise offenbar zuriick. Die Art der Massenschatzung 
muB sich der Wirtschaft anpassen. Es ist deshalb meist richtiger, 
daB von der geschatzten Masse einer gegebenen Abteilung ein ge
wisser Anteil (je nach dem Verhaltnis ein Drittel oder die Halfte oder 
zwei Drittel) gutachtlich zur Abnutzung bestimmt, als wenn die ganze 
Masse der betreffenden Bestande ausgemessen und als Bestandteil des 
Etats behandelt wird. Ob nun aber der zu nutzende Teil der vorhandenen 
Masse in einzelnen Fallen um 10 bis 20 % hOher oder niedriger bemessen 
wird, ist ziemlich gleichgiiltig. Der Betriebsplan muB in dieser Beziehung 
entsprechend den natiirlichen Bedingungen der Forstwirtschaft, genii
gende Elastizitat besitzen. Das Mehr oder Weniger einzelner Bestande 
wird durch die Hiebsergebnisse anderer aufgewogen. 

Als Resultat der vorstehenden Erwagung ergibt sich, daB die genann
ten 4 Methoden samtlich Berechtigung haben. Man wird vollstandige 
Aufnahmen ganzer Bestande namentlich bei unregelmaBigen Ver
haItnissen (fiir Bestande, deren SchluB unregelmaBig unterbrochen 
ist) verlangen miissen. Aber man kann nicht sagen, daB der Fortschritt 
auf diesem Gebiet auf eine Zunahme exakter Berechnungen gerichtet 
ware. Eher darf man das Gegenteil aussprechen: Je besser das Personal 
geschult, je geregelter die Wirtschaft, je besser die Buchfiihrung ist, 
um so mehr kann von der umstandlichen Berechnung der Holzmassen 
Abstand genommen werden. 

II. Die Berechnung der Holzmassen. 
Die auf Grund von Okularschatzung oder nach den Erf&hrungen 

der Praxis gemachten Schatzungen werden unmittelbar in den MaBen 
ausgedriickt, unter denen sie in die Plane eingesetzt werden (1 Festmeter 
Derbholz oder Gesamtholz). Zur Ermittelung der mit der Kluppe und 
dem Hohenmesser aufgenommenen Bestande sind dagegen noch Berech
nungen vorzunehmen. Die Ergebnisse der Aufnahme liegen zunachst 
in der Form einer Summe von Stammen vor, die auf Festmeter zu redu
zieren sind. Die Berechnung der gekluppten Bestande erfolgt: 
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A. mittels Formzahlen. 
1. Begriff der Formzahl. 

Die Formzahl (I) im gewohnlichen Sinne des Wortes druckt das 
Verhiiltnis aus, in welchem. der 1nhalt eine Baumes zum 1nhalt einer 
Walze steht, die gleiche Rohe und die Starke des Brusthohen-Durch
messers des betreffenden Stammes besitzt. 1st i der 1nhalt des Baumes, 

% 
g die Kreisflache in BrusthOhe, h die Rohe, so ist t = ,,-it' Formzahlen 

konnen aber auch auf den Kegel oder andere regelmaBige Korperformen 
bezogen werden. 

2. Unterscheidungen. 
a) Nach den Baumteilen: Schaft und Baumformzahlen. 
b) Nach den Sortimenten: Derbholzformzahlen, Reisholzform

zahlen und Formzahlen der Gesamtmasse. 
c) Nach der Rohe, in welcher die Grundflache (g) gemessen wird: 

echte Formzahlen (die von Pre Bier und Smalian u. a. empfohlen 
wurden), welche sich auf die Grundflache in einer bestimmten Rohe 
des Baumes (z. B. 1/20) beziehen, und Brusthohen-Formzahlen, bei 
welchen gin der Rohe von 1,3 m uber dem Boden liegt. Wegen der Ein
fachheit der Messungen werden in der Praxis nur Brusthohen-Form
zahlen angewandt, obwohl die echten Formzahlen die Form des Baumes 
richtiger zum Ausdruck bringen. 

d) Ferner sind noch absolute Formzahlen hervorzuheben, welche 
sich nur auf denjenigen Teil des Schaftes beziehen, welcher sich oberhalb 
des MeBpunktes befindet. Das unterhalb desselben befindliche Stuck 
wird dann besonders berechnet. 

3. Bestimmungsgrunde der Formzahlen. 
Als solche sind hervorzuheben: 
a) Die Liinge der Stiimme. AIle Untersuchungen uber die Form

zahlen fiihren zu dem Ergebnis, daB sie mit der Rohe der Baume ab
nehmen. Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, daB die Kreisflache 
in 1,3 m Rohe (wo die Messung erfolgt) bei langem Rolz relativ (im 
Verhaltnis zur Baumhohe) tiefer liegt als bei kurzen Stammen. Rieraus 
geht weiter hervor, daB die Formzahlen verschiedeI1 sind, einmal nach 
dem Alter, sodann nach der Bonitatl). Mit dem Alter, insbesondere 

1) Es betragen z. B. die Baumformzahlen nach den Ertragstafeln von 
Schwappach fiir die Kiefer: 

Alter. 40 60 80 100 J. 
auf II. Standortskl. 0,628 553 524 509 
auf IV. 688 608 574 556 

Fiir die Fichte: 
II. Standortskl. . 736 621 571 539 

III. " 
972 764 658 599 
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soI8.nge ein lebhafter Hohenwuchs vorliegt, nehmen sie ab; zur Bonitat 
stehen sie in entgegengesetztem Verhaltnis. 

b) Das Verhiiltnis der Jahrringbreite in den verschiedenen Stamm
teilen. Werden anhaltend in den unteren Stammteilen breitere Ringe 
angelegt als in den oberen, so ist die Folge davon, daB die Formzahlen 
fiir das Schaftholz niedriger werden. Das Verhaltnis der Jahrringe 
hangt aber in erster Linie vom Wachsraum abo Derselbe wirkt nicht 
nur auf die absolute Breite des Starkezuwachses ein, sondern auch auf 
das Verhaltnis in verschiedenen Stammteilen. Freier Stand wirkt dahin, 
daB in den unteren Teilen nicht nur absolut, sondern auch relativ 
breitere Ringe gebildet werden; gedrangter Stand wirkt nach der ent
gegengesetzten Richtung. 

e) Die Bildung der Baumkrone. Das Verhii.ltnis der Jahrringe in 
den verschiedenen Baumhohen steht mit der Bildung der Krone in ur
sachlichem Zusammenhang. 1m allgemeinen ist der abfallige Schaft 
die Folge eines tiefen Kronenansatzes. Bei einem tiefen Ansatz der 
Krone ist diese im Verhiiltnis zum Durchmesser breiter und umfang
reicher;. ihr Anteil an der Holzmasse des Baumes ist groBer als bei 
Stammen mit hochangesetzten Kronen. Dieselben Wuchsbedingungen, 
durch welche die Schaftformzahl vermindert wird, wirken hiernach zu 
einer Steigerung der auf die Aste entfallenden Holzmasse. Die Baum
formzahlen, welche aus Ast- und Schaftholz zusammengesetzt sind, 
konnen daher unter sehr verschiedenen Wuchsbedingungen gleich sein. 

4. Bedeutung der Formzahlen. 

DaB die Formzahl eine gute Hilfe fiir die Berechnung der Holzmasse 
bildet, kann nicht bestritten werden. Sie wird in dieser Beziehung stets 
in Anwendung bleiben. Weitergehende Bedeutung wissenschaftlicher 
oder praktischer Art kann ihr dagegen nur bedingt zugesprochen werden. 
Die Baumformzahl gibt weder den physiologischen Gesetzen des Baum
wuchses noch dem okonomischen Verhalten des Stammes Ausdruck. 
Sollte sie zu den Gesetzen der Stammbildung in Beziehung gesetzt wer
den, so miiBte, wie Pre BIer, Smalian u. a. betont haben, die echte 
Formzahl (in etwa 1/20 Hohe) angewandt werden. Dies ist aber fiir prak
tische Zwecke nicht moglich. Auch zur Beurteilung des Wertes bnn die 
Formzahl nur in beschranktem MaBe dienen. Der Form des Baumes, 
welche fiir die Verwendbarkeit so groBe Bedeutung hat, bnn nur die 
Schaftformzahl Ausdruck geben, jedoch nur dann, wenn Stamme von 
annahernd gleicher Hohe verglichen werden. Sofern jedoch verschiedene 
Hohen in Frage kommen, werden die Unterschiede vorzugsweise durch 
die relative Hohe der MeBstelle bewirkt. In der Tat ergibt sich die eigen
tiimliche Erscheinung, daB die langsten, mit der besten Form aus
gestatteten Stamme der guten Bonitaten die kleinsten Formzahlen be-
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&1itzen, dagegen die kurzen Stamme der geringsten Bonitaten die 
hOchsten. 

1st die Formzahl hiernach nur in beschranktem MaBe geeignet, als 
ein Merkmal fiir die Beschaffenheit der Stamme zu dienen, so muB man 
sie durch andere Faktoten erganzen, welche die Form besser kennzeich
nen. In dieser Beziehung kommen insbesondere in Betracht: 

a) Der Abfall. (Abnahme des Durchmessers mit der Hohe.) Er ist 
fiir die wichtigsten Verwendungsarten namentlich beim Nadelholze, 
vielfach aber auch beim Laubholz von Bedeutung. 

b) Das Verhiiltnis der Baumlltnge zum Durchmesser in BrusthOhe. 
In der wesentlichsten Richtung mit a) iibereinstimmend, hat das Ver
haltnis namentlich fiir Untersuchungen am stehenden Holz, wo der 
Abfall nicht gemessen werden kann, Bedeutung. 

c) Das VerhaItnis der Schaftdurchmesser in verschiedenen Baum
hOhen (Formquotient). 

d) Der Ansatz der Krone. Er steht mit allen Starkezuwachs und 
Stammform betreffenden Aufgaben in Verbindung. Bei der Aufstellung 
der Wirtschaftsplane muB deshalb ein Urteil dariiber abgegeben werden, 
welche Hohe des Kronenansatzes angestrebt werden solI. 

B. Nach Massentafeln. 
Massentafeln sind tabellarische Verzeichnisse, welche fiir die Durch

messer und Hohen der wichtigsten Holzarten den Massengehalt direkt 
angeben. Man ist dabei der Berechnungen, die nach A zu ma-chen sind, 
iiberhoben. Eine wesentliche Abweichung der Methode liegt hierbei aber 
nicht vor. 

Unter den alteren Arbeiten auf diesem Gebiet sind die bayrischen 
Massentafeln1 ) hervorzuheben, die auf der Messung einer groBen Zahl 
Stamme der Hauptholzarten beruhen. Sie wurden spater in MetermaBe 
umgerechnet und so auch in PreuBen und anderen Landern angewandt2). 

In neuerer Zeit haben die Vertreter des forstlichen Versuchswesens die 
Aufstellung der Massentafeln iibernommen3). 

C. Durch Messung von Probestammen. 
Als noch keine geniigenden Erfahrungssatze iiber den Gehalt der 

Stamme in bestimmter Starke und Hohe vorlagen, sah man sich, um 
diese zu ermitteln, veranlaBt, im Einzelfalle Untersuchungen dariiber 

1) MluIsentafeln zur Bestimmung des Inhalts der vorzugIicbsten deutschen 
Waldbii.ume, bearbeitet im Forsteinrichtungsbureau des KgI. Bayer. Finanz
ministeriums. 1846. 

2) Behm: Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes stehender Biiume 
an Kubikmetern fester Holzmasse, 2. Auf I., 1886. 

3) Grundner und Schwappach: Massentafeln zur Bestimmung des Holz
gehaltes stehender Waldbii.ume und Waldbestiinde, 3. Auf I., 1907. 
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vorzunehmen. Es wurden Probestamme ausgewahlt, die entweder fiir 
den ganzen Bestand oder fiir die einzelnen Starkeklassen als Muster 
dienen sollten. Ihre Starke wurde so bestimmt, daB die ganze Stamm
grundflache durch die Zahl der zugehOrigen Stamme dividiert wurde. 
Der Inhalt wurde entweder durch sektionsweise Messung oder durch 
Aufarbeitung in die iiblichen SortimentsmaBe bestimmtl). Seitdem 
aber Erfahrungssatze iiber den Holzgehalt in geniigendem MaBe zur Ver
fpgung stehen, wird fiir die Zwecke der Forsteinrichtung von Messungen 
dieser Art selten Anwendung gemacht. 

1) So namentlich bei dem frillier haufig angewandten Verfahren von Draudt, 
zuerst veroffentlicht in der Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1857. 



Zweiter Teil. 

Die okonomischen Grundlagen1) der 
Ertragsregelung. 

AIle Ertrage der Forstwirtschaft beruhen auf dem Massen- und 
Wertzuwachs, der jahrlich oder periodisch an den Bestanden erfolgt. 
Damit dieser nachhaltig erzeugt und genutzt werden kann, muB ein be
stimmter Vorrat von Holzbestanden verschiedener Altersstufen vor
handen sein. 

Erster Abschnitt. 

Der Massenzuwachs. 
Ihre eigentliche Stellung hat die Lehre vom Zuwachs in der forst

lichen Statik. Die auf ihn gerichteten Untersuchungen machen eine der 
wesentlichsten Aufgaben des forstlichen Versuchswesens aus. Da 
aber der Zuwachs die wichtigste Grundlage des Ertrags und der beste 
MaBstab des Hiebssatzes ist, so muB ihm auch bei der wissenschaftlichen 
Begriindung der Methoden der Ertragsregelung und bei der praktischen 
Ausfiihrung der Forsteinrichtungsarbeiten die gebiihrende Wiirdigung 
zuteil werden. 

Der Zuwachs, der unter gegebenen Bedingungen erzeugt wird, ist 
ein MaBstab der produktiven Krafte, die in der Wirtschaft wirksam sind. 
Diese nach Moglichkeit zu fordern, ist eine allgemeine Aufgabe der Wirt
schaft. Sie hat nach der von Fr. List 2) aufgestellten Lehre eine groBere 
Bedeutung als die Theorie der Werte, die in der Forstwirtschaft auf ein 
moglichst hohes Vorratskapital gerichtet ist. 

Um den Zuwachs nach seiner grundlegenden Bedeutung fiir die Be
triebsregelung zu erkennen, miissen die Grundbedingungen der Zu
wachserzeugung festgestellt und die Verschiedenheiten, die sich daraus 
ergeben, nachgewiesen werden. Die Ertragsregelung hat es einerseits 
mit dem laufenden Zuwachs zu tun, der in einem bestimmten Alter er
zeugt wird, andererseits mit dem Durchschnittszuwachs. 

1) Nach der naturwissenschaftlichen Seite sind diese Gl'undlagen <kgenstand 
besonderer Fachzweige (namentlich der Standortlehre und Physiologie). 

Z) Das nationale System der politischen Okonomie, 7. Auf I., 2. Buch, 12. Kap., 
Die Theorie der produktiven Krafte und die Theorie der Werte. 
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I. Grundbedingungen der Zuwachsbildung. 
Der Hohenwuchs wird durch die Verlangerung der Langsachse bzw. 

auch der Seitentriebe, der Starkenzuwachs durch den abwarts gehenden 
Saftstrom hervorgebracht. Er wird in der Form von Ringen angelegt, 
die das friiher gebildete Holz umkleiden. Bestimmend fiir die Hohe 
des Zuwachses sind: 

1. Die Standortsverhaltnisse. 

Beide Faktoren des Standorts, Boden und Lage (mit der auch die 
klimatischen Verhiiltnisse in Zusammenhang stehen) sind auf den Zu
wachs von EinfluB. 

a) Der Boden wirkt sowohl durch seinen chemischen Gehalt als 
auch durch seine physikalischen Eigenschaften auf die Holzmassen
erzeugung ein. Von EinfluB auf diese ist ferner der Gehalt an Humus 
und dessen Beschaffenheit. Der bei regelmaBigem Luftzutritt durch 
Laub, Nadeln und andere organische Abfaile gebildete und mit Mineral
boden sich mischende Humus verhalt sich fiir das Wachtum der Holz
gewachse sehr giinstig. Er enthiilt die Stoffe, die fiir die Holzbildung 
erforderlich sind. Auch die wichtigsten physikalischen Eigenschaften 
werden gefordert. Auf Standorten, wo die genannten Zersetzungs
bedingungen ganz oder teilweise fehlen, geht die Verwesung der Wald
abfalle langsam vonstatten. Die Folge davon ist, daB sich starker wer
dende Humusschichten bilden, die sich in chemischer und physikalischer 
Hinsicht ungiinstig verhalten. Von nachteiligem EinfluB sind ferner 
aile starkeren Bodeniiberziige, die dem Boden Nahrstoffe entziehen und 
die atmospharischen Niederschlage von ihm fernhalten. 

b) Die mit der Lage verbundene Warmemenge und Warmeverteilung 
haben auf die Dauer und die Intensitat der Zuwachsbildung EinfluB. Im 
ailgemeinen erzeugen aile Holzarten in den mittleren Lagen ihrer natiir
lichen Verbreitungsgebiete nachhaltig den hochsten Zuwachs. In zu 
rauhen Lagen (nach den nordlichen und oberen Grenzen) ist die Zeit 
der Zuwachsbildung zu kurz; in zu milden treten Konkurrenten um die 
Bodennahrstoffe (andere Holzarten und Standortsgewachse) auf, welche 
die verfiigbaren Nahrstoffe des Bodens fiir sich ausnutzen. 

2. Die Bestandesverhaltnisse. 

Der Standort bildet den MaBstab fiir den Zuwachs, der auf einer 
Flache erzeugt werden kann (den normalen Zuwachs). Was aber auf 
einem gegebenen Standort wirklich an Holzmasse erzeugt wird, ist von 
dem Zustand der vorhandenen Bestande abhangig. Die in dieser Hinsicht 
vorliegenden Bestimmungsgriinde des wirklichen Zuwachses sind auf 
die Beschaffenheit der Kronen und Wurzeln zuriickzufiihren. Es gehort; 
zu den Zielen einer guten Forsteinrichtung, daB ein moglichst hoher 
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Zuwachs nachhaltig erzeugt wird. Damit ein solcher zustande kommt, 
mussen folgende Bedingungen hergestellt werden: 

a) Der gegebene Wurzelbodenraum muB moglichst vollstandig (mit 
tunlichst geringen zeitlichen und raumlichen Unterbrechungen) von 
den Baumwurzeln durchzogen und ausgenutzt werden. Diese Forde
rung fiihrt ganz allgemein zu der Regel vollstandiger Bestockung. 

b) Es mussen moglichst viele gesunde Wachstumsorgane der un
mittelbaren Einwirkung des Sonnenlichts ausgesetzt sein. Da die be
schienene Oberflache eines Baumes im Verhaltnis zu dem.Raum, den er 
einnimmt, um so groBer ist, je gestreckter die letzterzeugten Hohen
triebe gewesen sind, so folgt das Maximum an Massenzuwachs in regel
maBigen Hochwaldbestanden der Periode des lebhaftesten Hohen
wuchses1). Nach Beendigung des letzteren kann auch durch die Aus
bildung der Seitentriebe, welche eine Wolbung der Krone zur Folge 
haben, auf eine Vermehrung der beschienenen Blattflache und eine 
Steigerung des Zuwachses eingewirkt werden2). Von EinfluB auf den 
Zuwachs ist ferner auch die Bluten- und Fruchtbildung. Die Stoffe, 
welche hierzu verwendet werden, gehen fur den Massenzuwachs ver
loren. Die Samenerzeugung tritt um so friiher ein, je milder das Klima 
ist, und je groBerer Wachsraum den Stammen zuteil wird. 

3. Die Beschaffenheit des Holzes. 
Die Einheit, nach welcher der Zuwachs bei der Betriebsregelung be

messen wird, ist der Raum, den das Holz einnimmt. Bestimmend fiir 
die erzeugbare Zuwachsmasse ist dagegen der Gehalt des Holzes. Dieser 
kann, entBprechend seinen Quellen, entweder auf die Stoffe, die dem 
Boden entstammen, oder auf das Gewicht des Holzes, das vorzugsweise 
durch die organischen Stoffe gebildet wird, bezogen werden. Mit der 
Dichtigkeit des Holzes, die im Trockengewicht ihren MaBstab findet, 
und seinem Gehalt an Bodennahrstoffen, der im Aschengehalt zum Aus
druck kommt, steht der Massenzuwachs unter ubrigens gleichen Ver
haltnissen im umgekehrten Verhaltnis. DemgemaB stellte Rud. Weber 3) 
den Satz auf: "Die verschiedenen Bestand bildenden Holzarlen liefem 
auf den fiir sie geeigneten Standorten unter sonst gleichen Verhaltnissen 
durchschnittlich jahrlich nahezu gleiche Gewichtsmengen Trockensub
stanz; die groBe Verschiedenheit im Ertrag nach Kubikmetem der Masse 

1) Das Maximum des Zuwachses der Hohe tritt z. B. bei der Fichte I. Stand
ortskl. im 40. Jahre, das Maximum des laufenden Massenzuwachses im 50. Jahre 
ein (Schwappach. Wachstum und Ertrag normaler Fichtenbesta.nde in PreuBen 
1902). Entsprechend verhalt es sich bei allen Holzarlen und auf allenStandortsklassen. 

2) Dies zeigen die Ergebnisse vieler Zuwachsuntersuchungen nach Lichtungs
hieben (z. B. in Vorbereitungsschlagen, dunkeln Besamungsschlagen, beim v. See
bachschen Betriebe u. a.). 

8) In Loreys Handb. d. Forstwissensch., 3. Aufl., 1. Bd., S. 143. 
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auf gleichen Standorten zwischen den einzelnen Holzarten riihrt haupt
sii.chlich von dem Unterschied der spezifischen Gewichte her". Tatsach
lich sind jedoch die Wuchsbedingungen fiir verschiedene Holzarten in 
den meisten Fallen nicht gleich, so daB Anderungen durch die Ver
schiedenheiten des Bodens und der Lage hervorgerufen werden. 

Verschiedenheiten des Zuwachses ergeben sich zufolge der 
angegebenen Bestimmungsgriinde: 

I. Nach Holzarten. Holzarten mit dichtemBaumschlag, welche 
imstande sind, die Bodenkraft fiir sich, ohne daB Standortsgewachse 
entstehen, auszunutzen (Buche, Tanne, Fichte) leisten cet. par. mehr 
als lichtkronige, unter welchen starkere Bodeniiberziige auftreten. 
Holzarten von geringem Trockengewicht und geringem Aschengehalt 
(Kiefer, Fichte, Tanne) konnen aus einem gegebenen Fonds von 
Bodennahrstoffen mehr Zuwachs, seinem Volumen nach bemessen, er
zeugen als schwerere Holzer mit reichem Aschengehalt. Diejenigen 
Holzarten, welche_ geringe" Gewicht mit dichtem Baumschlag verbin
den, erzeugen den hochsten, diejenigen, bei welchen entgegengesetzte 
Verhaltnisse vorliegen, den geringsten Zuwachs1). 

II. N ach Betrie bsarten. Der Niederwald verhalt sich hinsicht
lich des Zuwachses, den er hervorbringt, schon deshalb sehr ungiin
stig, weil dieser Zuwachs vorzugsweise aus Reisholz besteht, das reich an 
Bodennahrstoffen ist. Auch vermag er, wenn nicht besondere Mittel an
gewandt werden2), die Bodenkraft nicht so vollstandig und nachhaltig zu 
erhalten, wie es in Bestanden, die aus Kernwiichsen bestehen, der Fall ist. 

Auch der Mittelwald vermag die Standortskrafte fiir die Zuwachs
bildung nicht geniigend nutzbar zu machen. Auch bei ihm besteht fast die 
Halfte der erzeugten Masse aus Reis- und Astholz, das reich an Bodennahr
stoffen ist. In der Schwierigkeit der Bodendeckung durch die verschieden
alterigen Baumklassen und der Haufigkeit der Bliiten- undFruchtbildung 
liegen weitere Ursachen, die den Durchschnittszuwachs herabdriicken3). 

1) Das Md.x:imum des Durcbschnittszuwacbses (Derb- u. Reish.) auf III. Stand
ortskl. wird fUr Fichte zu 10,2 fill, fiir Kiefer zu 6,7 fm, fiir Eiche zu 6,1 fm ange
geben (Ertragstafeln von Schwappach). 

2) Wie es z. B. bei der Haubergswirtschaft der Fall gewesen ist, die Jahr
hunderte lang betrieben warde, ohne daB ein Riickgang des Bodens eintrat. 

3) Ergebnisse der Statistik, die den Mittelwald gegeniiber dem Hochwald 
in einem giinstigen Licht erscheinen lassen, beruhen entweder darauf, daB die 
MittelwaIder bessere Standorte einnehmen als die betreffenden Hochwii.lder, oder 
daB fiir die letzteren die auf die Durchforstungen entfallenden Ertra.ge zum Ver
gleichsnachweis nicht einbezogen sind. Dies ist naillentlich hervorzuheben gegen
iiber der Statistik Frankreichs, in welcher der Ertrag des Hochwaldes zu 2,91 fm, 
der des Mittelwaldes zu 4,26 fm pro ha angegeben wird, und derjenigen Badens, 
Statistische Nachweisungen fiir das Jahr 1907. Hier wird - Anlage 8 - der jahr
liche Zuwacbs der Domanenwaldungen fiir Hochwald zu unter 5 fm, fiir Mittelwald 
zu iiber 5 fm graphisch dargestellt. 

Mar tin. Forsteinrichtung. 4. A ufi. 6 
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1m Plenterwald konnen, wenn er aus wiichsigen mittleren Alters
klassen in guter Verteilung gebildet wird, die Bedingungen des Zuwachs
maximums sehr wohl vorliegen; wegen der Schwierigkeit, die einzelnen 
Stamme zur Zeit ihrer Reife zu nutzen, wegen des ungiinstigen Ein
flusses der alteren Stamme auf die Entwicklung der in ihrer Nahe be
findlichen jiingeren, wegen der unausbleiblichen Failungs- und Rau
mungsschaden und seiner ungiinstigen Bedingungen fiir die Nachzucht 
von Lichtholzarten wird durch ihn gleichwohl im gro13en Betriebe den 
Anforderungen des Zuwachsmaximums nicht geniigt werden. 

Der regelma13ige Rochwald wird in seiner naehhaltigen Zu
wachsleistung von keiner anderen Betriebsart iibertroffen. Bei guter 
Begriindung wird der Boden friihzeitig gedeckt und dauernd (vom 
Dickungsalter bis zur Verjiingung) voll ausgenutzt. Das Durchschnitts
festmeter enthalt am wenigsten Reisholz, am meisten ausgereiftes Derb
holz. Die Bliiten- und Fruchtbildung wird dureh den geschlossenen 
Stand der Stamme zuriickgehalten. Die Forderung des Zuwachses im 
Wege der Lauterung und Durchforstung la13t sich am besten durch
fiihren. 

III. Durch den Einflu13 forsttechnischer Ma13nahmen. Sie 
erstrecken sich beim regelma13igen Rochwald insbesondere auf die Be
standesbegriindung, Durchforstung und Lichtung. 

a) Bestandesbegriindung. Rier sind natiirliche und klinstliche Be
griindung zu unterscheiden. Bei der natiirlichen Verjiingung kann, 
ohne daB es besonderer Nachweise bedarf, unterstellt werden, daB, 
wenn die erforderlichen Bedingungen vorliegen, der Zuwachs erhoht 
wird. Der geringe Zuwachs der Jungwlichse wird erganzt durch den Zu
wachs der Mutterbaume. Sind dagegen die Bedingungen fiir die natiir
liehe Verj iingung nieht vorhanden, so fiihrt das Bestre ben, trotzdem 
von ihr Anwendung zu machen, zu sehr ungiinstigen Ergebnissen. 

Bei kiinstlicher Begriindung wird der Zuwaehs - gleieh gute Aus
fiihrung vorausgesetzt - in den jiingeren Altersstufen wesentlich durch 
die Weiteder Verbande bestimmt. Aile extremen Stellungen sind nament
lich bei langer Dauer fiir den Zuwaehs naehteilig. Bei zu weiten Ver
banden konnen die Jungwiichse die Bodenkraft nicht gehorig ausnli tzen; 
bei zu engen bleiben die Wachstumorgane mangelhaft ausgebildet. 
Sollen beide MiBstande vermieden werden, so miissen die Riebe der 
Bestandespflege rechtzeitig in die vollbegriindeten Bestande eingreifen 
und das zunehmende tJberma13 der Bestandesdichte vermindern. Die 
Weite der Verbande steht daher mit der Verwertung des Rolzes, ins
besondere mit dem Absatz fiir sehwachere Sortimente, in Verbindung. 

b) Durchforstungen. Nach den Grundbedingungen der Zuwaehs
bildung darf man vermuten, daB der annahernd gleiche Zuwaehs bei 
versehiedenen Durehforstungsarten und Durchforstungsgraden erzeugt 
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werden kann. Dies ist in dem Umstand begriindet, daB die Bedingungen 
fiir die Hohe des Zuwachses, namlich der Zustand des Bodens und die 
Menge und Beschaffenheit der Blatter, bei verschiedener Bestandes
verfassung gleich sein kann. Ungiinstig verhalten sich auch hier einer
seits friihzeitige starke Durchforstungen, bei welchen der Boden nicht 
gehorig gedeckt bleibt; andererseits zu spate und schwache Eingriffe, 
bei welcher die Blatter und Triebe sich nicht geniigend entwickeln 
konnen. Tatsachlich sind auch die Vertreter der Versuchsanstalten zu 
dem Ergebnis gelangt, daB die mittleren Grade der Bestandesdichte be
ziiglich der Zuwachsleistung nur wenig von einander abweichen. Nach 
den Ertragstafeln fiir die Fichte von Schiffel 1) liegt bei verschiedenen 
SchluBgraden (DichtschluB, MittelschluB, LichtschluB) der gleiche Zu
wachs vor. In den Ertragstafeln der gleichen Holzart aus PreuBen hat 
die Untersuchung zum Teil zu hoherem, zum Teil zu niedrigerem Ergeb
nis gefiihrt. Ebenso verhalt es sich bei der Kiefer. Auf den 11 Durch
forstungs-Versuchsfliichen zeigt die starke Durchforstung 5 mal eine 
Mehrleistung, 6 mal ein Zuriickbleiben gegeniiber der maBig durch
forsteten Vergleichsflachen2). Dagegen tritt bei der Buche die Fahigkeit, 
verstiirkten Zuwachs nach starker Durchforstung anzulegen, weit ent
schiedener hervor. Bei allen statistischen Angaben ist aber zu beachten, 
daB streng mathematische Nachweise von allgemeiner Giiltigkeit fiir 
den Zuwachs nicht erbracht werden konnen, weil dieser nicht nur von 
der Stellung der Stamme, sondern auch yom Bodenzustand abhangig 
ist. Die Wirkung gleicher Hiebe auf den Boden kann unter Umstanden 
in dem einen Fall positiv, in dem anderen negativ sein. 

e) Liehtungen. Die Steigerung des Zuwachses eines einzelnen Stam
mes infolge der Umlichtung seiner Krone ist eine allen Holzarten auf 
allen Standorten und in allen Altersstufen eigentiimliche Erscheinung. 
Sie bedarf nach ihrem Eintreten keiner besonderen Erklarung. Diese 
ist dadurch gegeben, daB infolge einer Umlichtung der Krone die Quellen 
der Ernahrung, Boden und Luft, dem Baume reichlicher dargeboten 
werden. Ein zahlenmaBiger Nachweis des Lichtungszuwachses von 
allgemeiner Giiltigkeit ist aber wegen der Menge der Faktoren, die hier 
von EinfluB sind, nicht moglich. 

Handelt es sich nun aber nicht um einzelne Stamme, sondern um 
ganze Bestande, so kann (abgesehen von Veranderungen der Boden
zustande) eine Zunahme des Zuwachses durch die Umlichtung nicht 
herbeigefiihrt werden, da durch eine solche weder eine Vermehrung der 
Zuwachs erzeugenden Organe, noch eine Verbesserung des Bodens 
stattfindet. Die Forderung des Lichtungszuwachses bildet deshalb nicht 

1 Wuchsgesetze normaler Fichtenbestande 1904, S. 45f. 
B) Schwappach: Wachstum und Ertrag normaler Fichtenbesta.nde. 1902, 

S. 96£.; Die Kiefer. 1908, S.104. 
6* 
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fiir sich allein die Aufgabe des Forstwirts in einem gegebenen Bestand; 
er wirkt vielmehr in Verbindung mit anderen. Entweder bedarf der 
gelichtete altere Bestand der Erganzung (Unterbau), oder der Zuwachs 
des jungen Bestandes bedarf eines solchen (Mutterbaume der natiirlichen 
Verjiingung). 

Als die wichtigsten Bestandesformen, bei welcher der Lichtungs
zuwachs am meisten Bedeutung hat, sind folgende zu bezeichnen: 

1. Der geregelte Plenterbetrieb (dem hier auch mit Riicksicht auf 
die Bestrebungen der neuesten Zeit der sog. Dauerwald zuzurechnen-ist). 

2. Der Vberhaltbetrieb, der in erster Linie auf wertvolle Lichtholz
arten (Eiche, Esche, Kiefer, Larche) gerichtet ist. Seine bleibende Be
griindung hat er in dem Umstand, daB in gemischten Bestanden die 
einzelnen Holzarten ihre Hiebsreife zu verschiedener Zeit erreichen. 
Dasselbe findet auch in reinen Bestanden bei Stammen von verschiedener 
Beschaffenheit (namentlich beim Wechsel vonastigen undastreinen) statt. 

3. Der Lichtungsbetrieb mit Unterbau einer Schattenholzart, der 
namentlich bei Eichen- und Kiefern-Stangenorten wirtschaftliche Be
deutung hat. 

4. Die Schlage der natiirlichen Verjiingung, in denen die Mutter
baume wahrend der Verjiingungsdauer vom Lichtungszuwachs An
wendung machen. 

Die wichtigsten Mittel, die bei der Betriebsregelung zur Hebung des 
Zuwachses nach den Grundbedingungen seiner Erzeugung, sowie der 
wirtschaftlichen Erfahrungen und der Ergebnisse des Versuchswesens 
anzunehmen sind, liegen: 

1. In der Erhaltung eines guten Bodenzustandes. AlIe nachhaltigen 
Zuwachserhohungen stehen mit dem Zustand des Bodens in ursachlichen 
Zusammenhang. 

2. In den MaBnahmen der Bestandeserziehung. Hierher gehort 
insbesondere: Die Wahl der Holzart, die dem Standort entsprechen 
und der Forderung der Werterzeugung geniigen muB; die Art der Be
griindung, die so erfolgen solI, daB der Boden rechtzeitig gedeckt und 
die Konkurrenz der Standortsgewachse iiberwunden wird; die Be
standespflege, die sich auf den Aushieb von Holzarten, die den wirt
schaftlichen Zwecken nicht geniigen, zu erstrecken hat; die Ausfiihrung 
der Durchforstungen, durch welche der beste Grad der Bestandes
dichte herbeigefiihrt werden solI; die Herstellung gemischter Be
stande, durch welche eine vollstandige Ausnutzung der Bodenkraft 
zur Holzerzeugung ermoglicht wird; die Ausnutzung des Lichtungs
zuwachses durch die Schlage der natiirlichen Verjiingung; der 
Lichtungsbetrieb mit Unterbau und der Oberhalt wiichsiger, lange 
Zeit ausdauernder Stamme ;endlich die richtige Bestimmung der -Um
triebszeit und die rechtzeitige Nutzung zuwachsarmer Bestande. 
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II. Der laufende Z uwachs. 
Unter dem laufenden Zuwachs wird der von Jahr zu Jahr oder der 

von Periode zu Peri ode an einem Baum oder Bestand erfolgende Zuwachs 
verstanden. Angaben iiber ihn bediirfen stets der naheren Erganzung in 
bezug auf die Zeit oder das Alter, in welchem er gebildet ist. Bei allen 
Messungen, die an Baumen oder Bestanden vorgenommen werden, ist 
es zunachst stets der laufende Zuwachs, der als Ergebnis hervortritt. 
Er bildet daher den Ausgangspunkt und die Grundlage fiir aIle weiteren 
Untersuchungen und Folgerungen, die an den Zuwachs gekniipft werden. 

Die Eigentiimlichkeit des laufenden Zuwachses, die in seiner Ab
hangigkeit vom Alter liegt, tritt insbesondere beim regelmaBigen, gleich
alterigen Hochwaldbetrieb hervor. Fiir den Plenter- und Mittelwald 
lassen sich diese Beziehungen nicht ausdriicken, da hier ein den ganzen 
Bestand betreffendes, bestimmtes Alter iiberhaupt nicht nachgewiesen 
werden kann. 

Beim Niederwald konnen die Massenangaben in der Regel auf den 
Durchschnittszuwachs beschrankt werden; ein zahlenmaBiger Nachweis 
des Zuwachses in den einzelnen Jahren der Umtriebszeit ist weder 
notig noch ausfiihrbar. 

In seinem zeitlichen Verlauf zeigt der Zuwachs gewisse gleich
maBige Erscheinungen. Er beginnt, wie alles organische Wachstum, 
mit kleinen Betragen, erreicht ein Maximum und nimmt dann allmahlich 
wieder abo Je nach den auBeren Bedingungen kann aber dies allgemeine 
Verhalten des laufenden Zuwachses der Zeit und dem Grade nach 
mannigfache Abweichungen erleiden. Um den Zuwachs bestimmter 
zum Ausdruck zu bringen, muB man auf seine einzelnen Teile ein
gehen. 

A. Der Hohenzuwachs. 
Es folgt bei jeder Holzart den ihr eigentiimlichen Wachstumsgesetzen. 

Die Wirkungen physiologischer Gesetze sind aber, wie es bei allen orga
nischen Bildungen der Fall ist, von den auBeren Bedingungen abhangig, 
unter welchen sie zur Betatigung kommen. Als Bestimmungsgriinde 
fiir den Hohenwuchs kommen zunachst die Standortsverhaltnisse 
in Betracht. Zur Standortsgiite steht die Hohe unter iibrigens gleichen 
Umstanden annahernd in geradem Verhaltnis. Beide Faktoren des 
Standorts, Boden und Lage, wirken auf den Hohenwuchs ein: Beim 
Boden kommen die chemischen und physikalischen Eigenschaften, ins
besondere Tiefgriindigkeit, Lockerheit und Frische zur Geltung. Mit 
der Lage ist stets eine gewisse Warmesumme und Warmeverteilung ver
bunden, durch welche die Dauer und Intensitat der Vegetation sowie 
das Auftreten mancher Wuchsstorungen bestimmt wird. Wegen der un
mittelbaren Beziehungen zwischen Standortsgiite und Hohenwuchs 
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kann dieser als der einfachste, in den meisten Fallen geniigende MaBstab 
der Bonitat angesehen werden. Bei der Einschatzung der Bestande 
fiir die Zwecke der Ertragsregelung ist aber ferner zu beachten, daB auf 
den Hohenwuchs auch auBere Einwirkungen von EinfluB sind, 
sowohl solche, die von seiten der Natur, als auch solche, welche durch 
wirtschaftliche MaBnahmen herbeigefiihrt werden. Unter den ersteren 
sind namentlich Froste hervorzuheben, welche die Hohentriebe in auBer
ordentlichem MaBe zuriickhalten; ferner Wild, Weidevieh, manche 
1nsekten. Unter den praktischen MaBnahmen ist insbesondere das Be
lassen einer senkrechten Beschirmung zu nennen. Diese halt den Hohen
wuchs zuriick. Daher zeigen natiirliche Verjiingungen, in welchen die 
Mutterbaume lange iibergehalten sind, groBe Unterschiede des Jung
wuchses, sowohl in ihren einzelnen Teilen, als auch beim Vergleiche mit 
solchen, die rechtzeitig geraumt sind. Sofern auBere Hemmungen irgend
welcher Art nicht mehr vorliegen, wird die Hohe auf einem gegebenen 
Standort durch den Wachsraum bestimmt, wie aus den Stammklassen 
der Bestande zu ersehen ist. 

Fiir manche Bestimmungen der Wirtschaftsplane, insbesondere fiir 
die Begriindung und Erziehung gemischter Bestande, hat das Verhaltnis 
des Hohenwuchses verschiedener Holzarten groBere Bedeutung als der 
Hohenwuchs an sich. Holzarten, die schneller wachsen als andere, er
halten durch diese Fahigkeit einen Vorsprung, durch den sie bei ihrer 
weiteren Entwicklung begiinstigt werden. Daher muB die Erziehung in 
gemischten Bestanden so geleitet werden, daB diejenige Holzart, welche 
das Ziel der Wirtschaft bilden solI, in der Ausbildung ihres Hohen
wuchses der ihr beigesellten Holzart voransteht. 

B. Der Starkezuwachs. 
1. Der Starkezuwachs des einzelnen Stammes. 

Der Zuwachs der Kreisflache stellt sich als ein Ring dar, der das 
friiher gebildete Holz umkleidet. Trotz mancher Abweichungen der Baum
schafte von der regelmaBigen Form nimmt man bei allen allgemeinen 
Betrachtungen den Querschnitt des Baumes als einen Kreis an, der aus 
regelmii..6igen konzentrischen Schichten besteht. 1st der Durchmesser 

I 
des Kreises = d und die Breite des J ahresringes = - cm, so ist der 

n 
d2n 

Umfang des Baumes = dn, die Kreisflache = -4-' der Kreisflachen-

I ( I d2n) 400 
zuwachs dn' -;;' das Zuwachsprozent = dn' n : 4 100 = nd' 

Der Zuwachs des einzelnen Stammes ist hiernach von der Jahrringbreite 
und dem Durchmesser abhangig. Da auch die Kreisflache das Produkt 
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der friiheren Jahrringbreiten ist, so sind alle den Zuwachs betreHenden 
Verhaltnisse auf die J ahrring brei te zurUckzufiihren. 

Die Bestimmungsgriinde des Starkenzuwachses sind dieselben wie 
beim Hohenzuwachs: Standort, Alter und Wachsraum. Indessen er
geben sich doch gewisse Unterschiede, die ffir die Stammbildung von 
EinfluB sind. Der Hohenzuwachs erreicht friiher sein Maximum; der 
Starkenzuwachs ist anhaltender; die Hohe gelangt in einem bestimmten 
Alter beinahe zum AbschluB; der Durchmesser nimmt fortgesetzt, so
lange der Baum iiberhaupt wachst, zu. Daraus ergibt sich, daB das Ver
haltnis der Hohe zur Starke, welches ffir manche Verwendungsarten der 
Holzer von Wichtigkeit ist, mit dem Alter eine Abnahme zeigt. Sodann 
ist der Wachsraum auf das Verhaltnis von Hohe und Starke von EinfluB' 
Je mehr derselbe eingeengt ist, um so mehr wird die Ausbildung des Durch
messers nicht nur absolut, sondern auch im Verhaltnis zur Hohe zuriick
gehalten. Hiernach sind die Formen der Stamme imBestande andere als im 
freien Stande. In den Bestanden ergebensich wieder Unterschiededer Form 
nach den Stammklassen. Bei den starksten Stammen des Bestandes ist das 
Verhaltnis der Durchmesser zur Hohe am groBten, daher auch die Abnahme 
des Durchmessers bei zunehmender Hohe am starksten. Die am meisten 
zurUckgebliebenen Stamme zeigen die entgegengesetzten Verhaltnisse. 

Der Starkezuwachs ist ein bestimmter MaBstab fiir die Wuchskraft 
eines Baumes. Ob und wie diese Fahigkeit zum Ausdruck kommt, hangt 
aber nicht nur von den inneren Gesetzen des Baumwuchses ab, auf die die 
Wirtschaft keinen EinfluB hat, sondern auch von den auBeren Wachs
tumsbedingungen, deren Regelung eine der wichtigsten Aufgaben der 
Forsteinrichtung ist. Je nachdem das Wachstum der Stamme durch 
die MaBnahmen der forstlichen Technik zuriickgehalten oder befordert 
wird, kann der Starkezuwachs in den verschiedenen Altersstufen sehr ver
schieden sein. Bei ungehemmter Entwicklung ist die Jahrringbreite 
zur Zeit der lebhaftesten Wuchskraft am starksten. Da jedoch Breit
ringigkeit in der Jugend mit Xstigkeit des Stammes verbunden ist, 
so muB die natiirliche Fahigkeit der Baume zur Bildung breiter Jahr
ringe in der Jugend durch vollen SchluB der Bestande beschrankt wer
den. Die Erreichung des weiteren Wirtschaftszieles, daB Stamme von 
geniigender Starke erzeugt werden sollen, verlangt, daB die im Bestand 
verbleibenden Stamme, sobald die Grundlage einer guten Form gelegt ist, 
durch Erweiterung ihres Wachsraumes im Wuchse gefordert werden. 
Die Riicksicht auf hohe Werterzeugung fordert also, daB die grOBen 
Unterschiede in den J ahrringbreiten, welche sich beim 
freien Walten der Natur oft ausbilden, nachMoglichkeit 
vermindert werden. Das durch die Erziehung zu erstrebende Ideal 
geht dahin, daB die im Bestande verbleibenden Stamme mit Anlegung 
gleicher Jahrringe erwachsen. 
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Bei der Anordnung und Ausfiihrung der Durchforstungen und Lich
tungen, welche auf die Hebung des Starkezuwachses gerichtet sind, 
ist ferner zu beachten, daB die Jahrringe in den einzelnen Teilen des 
Stammes nicht gleich sind, sondern daB je nach den Wuchsbedingungen 
mehr oder weniger groBe Verschiedenheiten auftreten. Diese Unter
schiede sind von EinfluB auf die Form der Stamme. Die Anlage von 
breiten Ringen in den oberen Stammteilen bewirkt eine Zunahme der 
Vollholzigkeit, die neben der Astreinheit fUr die wichtigsten Verwen
dungsarten des Holzes von Bedeutung ist. 

1m allgemeinen besteht die Regel, daB die Breite der Jahrringe 
(abgesehen vom unregelmaBigen Wurzelanlauf) von unten bis zur griinen 
Krone eine Zunahme zeigt. Innerhalb der Krone ist die Ringbreite eine 
ziemlich gleiche, so daB hier die Form des Baumes einem Kegel ent
spricht, wie sie demnach beim freien Stande am ganzen, bis unten be
asteten Stamme erzeugt wird. Je hoher die Krone angesetzt ist, um so 
entschiedener besteht die Tendenz des Breiterwerdens der Ringe nach 
oben, um so geringer sind die Unterschiede der Durchmesser zwischen 
den oberen und unteren Stammteilen. Der Ansatz der Krone, welcher 
hiernach auf die Stammform groBen EinfluB ausubt, ist vom Wachsraum 
der Stamme abhangig. Gedrangter Stand treibt die Kronen in die Hohe, 
bei weitem Stand bleiben die unteren Aste am Leben. Auf den Wachs
raum ist daher nicht nur die Starke der Jahrringe, sondern auch ihr 
gegenseitiges Verhiiltnis in den verschiedenen Baumhohen zuruck
zufiihren. Eine streng mathematische Darstellung dieses Verhaltnisses 
ist jedoch nicht ausfuhrbar 1). 

2. Kreisflachenzuwachs und Stammgrundflache in 
Bestanden. 

. 1m Bestande tritt als der zweite Bestimmungsgrund fur den Kreis
flii.chenzuwachs die Stammzahl hinzu, die fUr den Charakter der Be
stande stets ein wesentliches Merkmal bildet. Das Produkt von Stamm
zahl und Starkezuwachs des einzelnen Stammes ist der Kreisflachen
zuwachs, das Produkt von Stammzahl und Kreisflache die Stammgrund
flache des Bestandes. 

a) Stammzahl. Die Stammzahl, die bei einem gewissen Alter vor
liegt, ist zunachst von der Holzart abhangig. Holzarten mit dichter 
Stellung der Triebe, Knospen und Blatter bediirfen, um eine bestimmte 
Menge organischer Arbeit zu leisten, weniger Raum; ihre Bestande kon
nen daher auf einer gegebenen Flache eine groBere Stammzahl enthalten 
als solche aus lichtbediirftigen Holzarten. Bei gleicher Holzart und 
gleicher Erziehung liegt der wichtigste Bestimmungsgrund der Stamm-

1) Ibm hat PreHler: Gesetz der Stammbildung - Lehrsatz Nr. 4 -
bestimmten Ausdruck zu geben versucht. 
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zahlen in der Standortsgiite. Zu dieser steht die Stammzahl 
in umgekehrtem Verhii.ltnis, weil die Entwicklung alIer Gewachse auf 
gutem Boden und in milder Lage rascher erfolgt als auf schlechtem Boden 
und in rauher Lage. - Aber auch bei gleichen natiirlichen Wachstums
bedingungen konnen die Stammzahlen der Bestande sehr verschieden 
sein. Zunachst kommt die Bestandesbegriindung in Betracht. Ge
lungene VolIsaaten liefern die stammreichsten Bestande. Ihnen folgen 
natiirliche Verjiingungen, dann Streifensaaten, Platzesaaten, Biischel
pflanzungen usw. Die geringsten Stammzahlen haben weitstandige 
Einzelpflanzungen. Weiterhin ist die Fiihrung der Durchforstun
genl) von EinfluB auf die Stammzahl. Je nach dem Anfang, der 
Wiederholung, der Art und dem Grade der Durchforstungen bilden 
sich in den verschiedenen Altersstufen sehr verschiedene Stamm
zahlen aus. 

Bei der AufstelIung der Regeln iiber die Bestandesdichte, die in den 
Wirtschaftsplanen auszuspr~chen sind, muB auch iiber die mit zuneh
mendem Alter erfolgende Stammzahlabnahme ein Gutachten abgegeben 
werden. Wenn auch in den wirklichen Bestanden eine strenge Gesetz
maBigkeit in dieser Hinsicht nicht vorliegt, so empfiehlt es sich doch, 
bei der Begriindung der Regeln fiir die Bestandeshaltung von regel
maBigen Bestanden, fiir die solche Gesetze gegeben werden konnen, 
auszugehen. Denkt man sich einen Bestand aus Stammen von gleichem 
Durchmesser, gleicher Krone und gleichem Abstand, so ist die Stamm
zahl vom Wachsraum des einzelnen Stammes abhangig. Wird dieser 
gleich dem Quadrat des Durchmessers der Krone (k) = k2 gesetzt, so ist 

die Stammzahl = 12. Um abe; die Veranderung der Stammzahlen, 

welche bei den Durchforstungen erfolgt, zu begriinden, ist der relative 
Wachsraum, wie man das Verhaltnis der Krone zur Kreisflache des 
Schaftes in Brusthohe nennen kann, oder die AbstandszahI2), in welcher 
man das einfache Verhaltnis der Durchmesser von Krone und Schaft 
&usdriicken kann, zu bestimmen. Wird der Durchmesser der Krone 

1) Auf die veranderten Anschauungen iiber die Fiihrung der Durchforstungen 
sind die groBen Abweichungen, die die neueren Normalertragstafeln der preuBischen 
Versuchsanstalt gegeniiber den friiheren erkennen lassen, zuriickzufiihren (z. B. 
Kiefer II. Bon., Alter 100 J.: Stammzahl nach den Tafeln von 1889 = 525, von 
1908 = 413; Fichte II. Bon., 100 J.: Stammzahl nach den alten Tafeln = 715, 
nach den neuen = 496). 

2) Das Verhii.ltnis des Durchmessers der Krone zu dem des Schaftes in Brust
hohe bezeichnet unter den angegebenen Umstanden das Wesen der von Konig 
(mit anderer Fassung) in die Forstwirtschaft eingefiihrten Abstandszahl. Wenn 
diese auch fiir die Zwecke der Holzmassenermittelungen iiberfliissig ist, so hat 
me dooh als oharakteristisches Merkmal fiir den Grad der Bestandesdiohte allgemeine 
und bleibende Bedeutung. 
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als Vielfaches des Stammdurchmessers = d . s und k2 = d2 • 8 2 gesetzt, 
so ist die Stammzahl 

t 

1st 8 fiir die Periode der Durchforstungen eine konstante GroBe, 
so nimmt die Stammzahl im Verhaltnis der Quadrate der Durchmesser 
abo FUr die wirklichen Bestande lassen sich diese Zahlen zwar nicht 
streng aufrecht erhalten; allein es ist eine Folge der Beziehungen von 
Krone und Durchmesser, daB die Abnahme der Stammzahlen bei ratio
neller Behandlung der Bestande eine so bedeutende ist, wie es die 
neueren Ertragstafeln erkennen lassen. 

b) KreisDachenzuwachs. Der Kreisflachenzuwachs der Bestande 
setzt sich aus der Stammzahl und der Kreisflachenzunahme der einzelnen 
Stamme zusammen. Fiir cinen Normalbestand in dem angegebenen 
Sinne ist er 

f 1 
=--·dn·-. 

8 2 ·d2 n 

Kann hierin !, die Jahrringbreite, als konstante GroBe angesehen 
n 

werden, so ergibt sich, daB der Kreisflachenzuwachs in umgekehrtem 
Verhaltnis zum Durchmesser steht. Auch dieser Satz enthalt eine 
(wenn auch nicht scharfe) Anwendung durch die neueren Ertragstafeln. 

c) StammgrundDache. In einem normalen Bestand der angegebenen 
Beschaffenheit findet die Stammgrundfliiche in der Formel 

ihren Ausdruck. Da hier d2 im Zahler und Nenner gleich vorkommi 
so folgt, daB die Stammgrundflache g von der Starke der Stamme und 
damit auch vom Alter, welches die Starke bestimmt, unabhangig ist. 
Auch diese Regel kommt in den Ergebnissen der forstlichen Statistik1) 

zum Ausdruck. 

C. Der Massenzuwachs. 
1. Verlauf. 

1m regelmaBigen Hochwald zeigt der Massenzuwachs, der das 
Produkt aus Hohen- und Starkezuwachs ist, folgenden Verlauf: 

In der ersten J ugend ist das Wachstum aller Holzarten ein sehr 
geringes. Die Blatter und Wurzeln sind noch sparlich ausgebildet; 

1) Vgl. die angegebenen Ertragstafeln. In denjenigen fiir die Kiefer zeigt 
g vom 80. oder 90. Jahre an sogar eine Abnahme. (gist mit 80 Jahren = 30,4 qm, 
mit 100 J. = 30,1 qm, mit 120 J. = 28,5 qm, mit 140 J. = 26 qm.) 
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sie konnen die fUr die Zuwachsbildung notigen Stoffe aus dem Boden 
und der Luft nur unvollstandig aufnehmen. 

1m Dickungsalter erfolgt eine sehr starke Steigerung des Zu
wachses. Die Wurzeln vermogen vom Dickungsalter ab den Boden besser 
auszunutzen; die Konkurrenz der Standortsgewachse wird von den Holz
pflanzen erfolgreich iiberwunden; der Hohenwuchs ist ein lebhafter. 
Berechnungen des Zuwachses begegnen auch in diesem Alter wegen der 
unregelmaBigen Form der Stamme, der groBen Stammzahl und der 
schnellen Stammausscheidung Schwierigkeiten. 

1m jiingeren und mittleren Stangenholzalter pflegt der 
laufende Zuwachs am hochsten zu seinI). Die Verhaltnisse liegen in 
diesem Alter nach jeder Richtung fiir die Zuwachsbildung am giinstigsten. 
Die Wurzeln vermogen den Boden in horizontaler und vertikaler Rich
tung vollstandiger zu durchziehen; der Langenwuchs hat seine lebhafteste 
Periode iiberschritten; die Form der Baumkrone ist daher eine ge
streckte. Es findet ferner noch keine den Zuwachs merklich beeinflussende 
Bliiten- und Samenbildung statt; Standortsgewachse konnen sich wegen 
der dichten Stellung der Kronen bei den Schattenholzarten gar nicht, 
bei den lichtkronigen Holzarten noch nicht in starkerem MaBe einfinden. 

1m hoheren Stangenholzalter wird der Zuwachs fast aller 
Holzarten in den Ertragstafeln iibereinstimmend als ein allmahlich ab
nehmender bezeichnet. Die Ursachen seines Sinkens liegen darin, daB 
der Hohenwuchs in dieser Periode rasch abnimmt. Die Kronen erhalten 
daher eine stumpfere Form; ihre Oberflache wird kleiner. Bei licht
kronigen Holzarten pflegt sich ein starkerer Bodeniiberzug zu bilden, 
der in Verbindung mit der natiirlichen oder kiinstlichen Lichtstellung, 
welche in diesem Alter eintritt, zu~achsmindernd wirkt. 

1m Baumholzalter pflegt der Zuwachs in noch starkerem MaBe 
zu sinken. Die genannten Ursachen der Abnahme sind hier in hoherem 
Grade wirksam. Auch die jetzt haufiger eintretende Bliiten- und Samen
bildung tragt zu einer Verminderung des Zuwachses bei. 

Bei der natiirlichen Bestandesbegriindung reihen sich an das geschlos
sene Altholz die Verjiingungsschlage an. In gut gefiihrten Vor
bereitungsschlagen findet, wenigstens bei Schattenholzarten und in ge
mischten Bestanden, sofern gesunde Bodenverhaltnisse vorliegen, 
langere Zeit hindurch ein ziemlich gleichbleibender Zuwachs statt. Dem 
Sinken des Zuwachses wird durch eine kraftige Entwicklung der Kronen 
und Zersetzung des Humus entgegengewirkt. In den Besamungs- und 
Lichtschlagen mit unterbrochenem Kronenschirm zeigt der Zuwachs der 
Einzelstamme eine mehr oder weniger starke Zunahme, wahrend der 

1) In den neueren Normalertragstafeln wird auf der mittleren Standortsklasse 
das Maximum des laufenden Zuwachses bei Kiefer mit 40 J., bei Fichte und Buche 
mit 55 Jahren angegeben. 
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Zuwachs auf der ganzen Flache mit der Verminderung der Mutterbaume 
aJImahlich abnimmt. 

Aus der Menge der Faktoren, welche auf den Zuwachs von EinfluB 
sind, geht hervor, daB es selbst fiir eine bestimmte einzelne Holzart nicht 
moglich ist, scharfe, zahlenmaBige Zuwachsnachweise von allgemeiner 
Giiltigkeit abzugeben. Fiir die Richtung, welche die Wirtschaftsfiih
rung einzuhalten hat, ist es aber immer von Bedeutung, daB durch gute 
Boden- und Bestandespflege das Sinken des Zuwachses aufgehalten 
wird. 

Legt man einer allgemeinen theoretischen Betrachtung einen Normal
zustand unter Einhaltung der obigen Bezeichnungen zugrunde, so ergibt 
sich, daB, wenn die Hohe eine Funktion der Starke ist und die Jahrring
breite gleichzeitig unverandert bleibt, keine Abnahme des Zuwachses 
erfolgt. In diesem FaIle kann die Gehalts- oder Formhohe als Viel
faches des Durchmessers = d h ausgedriickt werden. Fiir den Zuwachs 
eines Normalbestandes kann man die Formel 

-' -. dn· .!.dh s2·d2 n 

(= St&mmzahl X Jahrring x GehaltshOhe) aufstellen. Der Zuwachs 
erscheint hier als konstante, von der Starke und demnach auch vom 
Alter unabhangige GroBe. Sobald aber, wie es schon im Stangenalter der 
Fall ist, h im Verhaltnis zu d abnimmt, sinkt, auch beim Gleichbleiben 
der Jahrringe, der Faktor d h und damit auch der Zuwachs. Tatsachlich 
wird die Abnahme des letzteren in starkerem MaBe erfolgen, da den 
Bedingungen des Gleichbleibens der Jahrringe auch in den besten Be
standen nicht entsprochen werden kann. Es treten Storungen durch 
Naturschaden, Bliiten- und Fruchtbildung ein, welche eine Zuwachs
minderung bewirken. Trotzdem laBt ein Eingehen auf die Bestandteile 
des Zuwachses, verbunden mit seinen Grundbedingungen, erkennen, daB 
durch eine gute Erziehung die Unterschiede des laufenden Zuwachses, 
entsprechend dem Gleichbleiben seiner Quellen, vermindert werden 
konnen. 

2. Die Verteilung des laufenden Zuwachses. 

a) Auf die Stammklassen. Durch die Verschiedenheiten der Veran
lagung der Einzelstamme und der auBeren Wuchsbedingungen bilden 
sich in allen Bestanden verschiedene Stammklassen aus: vorherrschende, 
herrschende, zuriickbleibende und unterdriickte. An den zurUckgebliebe
nen Stammen sind die Wachstumsorgane mangelhaft ausgebildet; sie 
konnen deshalb den der Flache entsprechenden Zuwachs nicht leisten. 
An den vOrwUchsigen Stammen, welche schlechte Formen haben, wird 
der auf die FIacheneinheit entfallende Zuwachs durch die frUhzeitige und 
starkere Samenerzeugung beeintrachtigt. An den herrschenden Stamm-
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klassen ist der Zuwachs im VerhiUtnis zu dem Wachsraum, den sie ein
nehmen, undim VerhiUtnis zu ihrer Masse nachhaltig am giinstigsten. 

Die Verteilung des Zuwachses auf die Stammklassen 1) ist deshalb 
beachtenswert, weil sie zum Durchforstungsbetrieb, welcher bei der Auf
stellung von Wirtschaftsplanen geregelt werden muB, in Beziehung 
steht. Nach dem angegebenen Verhalten der Stammklassen ist man 
zu der Folgerung geneigt, daB durch starke Durchforstungen, nach 
welchen aIle oder die meisten Glieder des Bestandes den Charakter von 
herrschenden Stammen tragen, der Zuwachs am meisten gefOrdert wird. 
Um jedoch den EinfluB der Durchforstungen in dieser Hinsicht nicht zu 
uberschatzen, ist zu beachten, daB die Wirkungen der gleichen Durch
forstungsgrade auf den Boden und dadurch auch auf den nachhaltigen 
Zuwachs verschieden sein konnen, daB sich starke Durchforstungen oft 
nicht in gleicher Weise wiederholen lassen und daB die Bemessung des 
Wachsraumes nach dem Kronendurchmesser oft nicht durchgefUhrt 
werden kann. Die wichtigsten Bestimmungsgrunde fUr die Fuhrung der 
Durchforstungen liegen in dem EinfluB, den sie auf den Wert der ver
bleibenden Stamme ausuben. 

b) Auf Haubarkeits- und Vornutzungsertrlige. Von den Stammen, 
welche die Bestande zusammensetzen, scheidet ein Teil mit zunehmendem 
Bedarf an Wachsraum von Jahr zu Jahr oder von Peri ode zu Periode 
aus dem Hauptbestande aus und bildet den sog. Nebenbestand, der 
in einer geregelten Wirtschaft (abgesehen von bleibendem Bodenschutz
holz) im Wege der Durchforstung genutzt wird. DemgemaB kann auch 
der Zuwachs in einen am bleibenden Bestand erfolgenden Teil, der den 
Hauptbestand bildet, und einen bei der Durchforstung zu nutzenden 
Teil zerlegt werden 2). Das Verhaltnis, in welchem diese beiden Teile des 
Zuwachses stehen, ist von grundlegender Bedeutung fur die Hohe der Vor
ertrage und ihren Anteil am Gesamtertrag. Es kann nachgewiesen werden: 

l. Nach direkten Untersuchungen an Bestanden. Man teilt 
die Stamme bei der Aufnahme in solche des Hauptbestandes und solche 
des Nebenbestandes und schatzt mit Hilfe von Untersuchungen an 
gefallten Stammen den Zuwachs, der an beiden Teilen im Laufe der be
vorstehenden Periode zu erwarten ist3). 

1) Untersuchungen hieriiber sind U. a. ausgefiihrt von: Speidel: Beitrage zu 
den Wachstumsgesetzen des Hochwaldes, 1893; Grundner: Allgem. Forst- u. 
Jagdztg. 1888; Martin: Folgerungen der Bodenreinertragsth. § 106. 

2) Hierzu muB bemerkt werden, daB es scharfe Unterscheidungsmerkmale 
zwischen Haubarkeits- und Vornutzungen nicht gibt und daB daher die jetzt all
gemein iibliche Trennung spater voraussichtIich nicht aufrechterhalten wer
den wird. 

3) Findet Anwendung bei der Betriebseinrichtung der osterreichischen Staats
und Fondsforste nach der Instruktion fiir die Betriebseinrichtung von 1901, 
Formular zur Bestandesbeschreibung, S. llO. 
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Diese Methode ist jedoch in den meisten Fallen nicht durchfiihrbar, 
weil der sogenannte Nebenbestand oft nicht klar genug erkennbar ist 
und yom Hauptbestand nicht mit geniigender Schiirfe unterschieden 
werden kann. Auch finden zwischen beiden Bestandesteilen allmiihliche 
"Obergange statt, so daB im Laufe der Wirtschaftsperiode, namentlich 
fiir solche Bestande, welche erst am Schlusse derselben durchforstet 
werden, wesentliche Anderungen des urspriinglichen Verhaltnisses 
eintreten. 

2. Nach der Erfahrung und den statistischen Ergebnis
sen der Praxis. Diese konnen stets wertvolle Hilfsmittel fiir die 
Schatzung abgeben. Wenn die fiir eine bevorstehende Periode zu unter
suchenden Bestande den frwer behandelten gleich oder ahnlich sind, 
und wenn die Durchforstung in derselben Weise, wie es friiher geschehen 
ist, bewirkt werden soil, so wiirde diese Methode der Ertragsschatzung 
der Vorertrage vollig geniigen und jede andere iiberfliissig machen. 
Beides ist jedoch nicht immer der Fall. 

3. N ach Ertragstafeln 1). Die Normalertragstafeln der forst
lichen Versuchsanstalten geben auBer den Haubarkeitsertragen auch die 
Vornutzungsertrage von Jahrfiinft zu Jahrfiinft an. Die Methode, diese 
Angaben direkt zu benutzen, ist die einfachste. Fiir regelroaBige Be
stande, die im Sinne der vorliegenden Tafeln behandelt werden sollen, 
sind die Satze derselben direkt anwendbar. Trotzdem sind auch gegen 
diese Methode Einwendungen zu erheben. Die Tafeln erstrecken sich 
auf Normalbestande, wahrend es die Praxis haufig mit mehr oder we
niger unregelroaBigen Bestanden zu tun hat. Dann ist aber auch der 
Begriff des Normalen kein fester. Der Wechsel in den Ansichten iiber 
diesen Begriff ist die Ursache, daB die Tafeln Veranderungen unter
liegen. 

4. Nach der Theorie gleichbleibenden relativen Wachs
raums. Wie friiher hervorgehoben wurde, ist beim Gleichbleiben des 
relativen Wachsraums (oder der Abstandszahl), das nach Erreichung 
guter Stammformen empfehlenswert ist, die Stammgrundflache g un
verandert. Die Bestande nehmen alsdann nur in dem MaBe zu, ala die 
Hohen oder GehaltshOhen groBer werden. Samtlicher Kreisflachen
zuwachs wird durch die Vornutzung entfernt. Die Masse des ausscheiden
den Bestandes ist daher gleich dem Produkt aus Kreisflachenzuwachs, 
Hohe und Formzahl. 

Eine allgemein anwendbare Methode zur Bestimmung der Vor
nutzungsertrage gibt es nicht. Man kann jedoch aus jeder der genannten 
Methoden gewisse Bestandteile und Gedanken benutzen, um die An
satze der Wirtschaftsplane in Beziehung auf die Durchforstungsertrage 
und ihr Verhaltnis zur Hauptnutzung zu begriinden. 

1) Vgl. den 4. Absohnitt liber Ertragstafeln. 
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3. Die Ermittelung des Zuwachses. 

Trotz der Schwierigkeit, exakte Zuwachsuntersuchungen im gro.Beren 
Umfang durchzufiihren, muB die Forsteinrichtung bestrebt sein, iiber 
den Zuwachs der einzelnen Bestiinde und ganzer Reviere ein so gutes 
Urteil abzugeben, aIs es nach Lage der Verhiiltnisse geschehen kann. 
Dies ist insbesondere erforderlich: 

1. Zur Begriindung des Hiebssatzes. Der Zuwachs ist der natiir
liche MaBstab fiir die Rohe des jiihrlichen Einschlags. 

2. Zur Unterscheidung von Kapital und Rente. Die Trennung 
zwischen dem, was erzeugt wird, von den Grundlagen, durch deren Wir
kung die Erzeugung zustande kommt, ist in allen Wirtschaftszweigen 
erforderlich. In der Forstwirtschaft bietet diese Trennung besondere 
Schwierigkeiten, weil hier Kapital und Erzeugnis innig miteinander ver
bunden sind und ohne besondere Unterstellungen am Objekt nicht von
einander getrennt werden konnen. Um aber eine Scheidung zu ermog
lichen, ist der Nachweis des Zuwachses das wichtigste Erfordernis. 

Die Ermittelung des Zuwachses fiir die Zwecke der Betriebsregelung 
findet entweder durch Messung und Rechnung oder durch Schiitzung 
statt. 

a) Ermittelung des Zuwachses durch Messung und Rechnung. Sie 
kann geschehen: 

1. Durch Abzug der Masse eines Baumes oder Bestandes zu 
Anfang von derjenigen zu Ende einer Wuchsperiode. Die betreffenden 
Messungen erfolgen meist nach dem Probestamm-Verfahren. Dem 
Unterschied der Aufnahmen sind die wiihrend der Wuchsperiode erfolgten 
Durchforstungsertriige und zufiilligen Nutzungen zuzufiigen. Gegen 
die Anwendung dieses Verfahrens bei der Betriebsrechnung ist geltend 
zu machen, daB es zu zeitraubend und kostspielig ist, und daB starke 
Fehler unvermeidlich sind. 

2. Mittelst des Zuwachsprozents. Da das Zuwachsprozent 
nicht nur zum Zweck der Zuwachsmessungen, sondern auch zum Nach
weis der Riebsreife der Bestitnde und der Verzinsung angegeben werden 
muB, so ist ein durchgehender Nachweis desselben fiir altere Bestiinde 
erforderlich. Das Massenzuwachsprozent beruht in allen Bestiinden 
vorzugsweise auf der Zunahme des Durchmessers; doch muB auch 
der Rohenzuwachs beachtet werden. 

Durchmesserzuwachsprozent. 1st ~ die Breite des Jahrrings, so 
n 

ist das Prozent der Durchmesserzunahme ~ (doppelte Jahrringbreite) 

mal 100 = 200 . n 
d nd 

Ist die Jahrringbreite gleich der seitherigen durchschnittlichen, 
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so ist, wenn das Alter des Querschnitts mit a bezeichnet wird, das Zu
wachsprozent 100 2a 

p = -, da alsdann d = 
a n 

Kreisflachenzuwachsprozent. Das Prozent der Kreisflachen

zunahme ergibt sich aus dem Verhalten des Zuwachsrings = d n 1_ zu 
d 2 n n 

der vorhandenen Kreisflache = -4-' Es ist hiernach 

400 1) 
P =., nd- • 

S@fern die Jahrringbreite zur Zeit der Untersuchung gleich der 

durchschnittlichen gesetzt werden kann, ist, da alsdann d = 2 a, 
n 

200 
p=-. 

a 

Massenzuwachsprozent. Sofern auf den Hohenwuchs keine Riick
sicht genommen wird, gilt das von der Kreisflache abgeleitete Prozent 
auch fiir den Massenzuwachs. Die Schafthohe, in welcher die die Flache 
betreffenden Verhaltniszahlen der Masse des Baumes entsprechen, liegt 
meist zwischen 0,4 und 0,5 der BaumhOhe2). Durch Vollholzigkeit wird 
sie nach oben, durch Abholzigkeit nach unten geriickt. Beim liegenden 
Holze sind hiernach die oberen Enden der Schneidestamme und die 
Mitten der Baumstamme geeignete Abschnitte, um Zuwachsprozente, 
die fiir den ganzen Baum Geltung haben, abzuleiten. 

Wird das Zuwachsprozent am stehenden Holz in Brusthohe mittels 
des Zuwachsbohrers ermittelt, so ist sowohl mit Riicksicht auf die zu 
tiefe Lage des MaBpunktes als mit Riicksicht auf den Hohenwuchs die 
Konstante 400 entsprechend zu erhohen3). 

Das Zuwachsprozent laBt sich auch aus der Differenz der Massen 
am Anfang und SchluB einer Wuchsperiode ableiten. 1st Ma+tdie Masse 
1m Jahre a + t, Ma diejenige im Jahre a, so ist das Zuwachsprozent 

Ma+t-Ma 200 4). 
P =----- ----- . -_.-

Ma+t+Ma t 

1) Formel von Schneider: Jahrbuch zum Forst- u. Jagdkalender ffir PreuBen 
pro 1853. 

2) PreBler: Gesetz der Stammbildung, 10. Lehrsatz: "Das Zuwachsprozent 
der Starkenflache der Stammitte ist zlemlich einerlei mit dem Zuwachsprozent 
der Stammasse." 

3) Borggreve: Forstabschatzung, S.48ff. ("Weitere Untersuchungen haben 
ergeben, daB das Zuwachsprozent in der Stammitte in der Regel das 1,20-1,25fache 
des in ca. 1 m Rohe von der Abhiebsflache ermit.telten betragt".) 

4) Formel von Pre BIer. 
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b) Schli.tzung des Zuwachses. Wegen des Zeitaufwandes, welchen 
genaue Zuwachsuntersuchungen erforderlich machen, und der Unbe
rechenbarkeit mancher auBeren Einfliisse wird der Zuwachs der einzel
nen Bestande in der Regel durch gutachtliche Schatzung vorgenommen. 
Nur fiir einzelne charakteristische Bestande, insbesondere solche, deren 
Hiebsreife in Frage kommt, sind genaue Untersuchungen empfehlens
wert. Um aber die Fehler, die bei Zuwachsschatzungen vorkommen 
konnen, moglichst einzus6hranken, miissen alie Hilfsmittel, welche dem 
Taxator zur Verfiigung stehen, nach Moglichkeit zur Benutzung heran
gezogen werden. Insbesondere sind dies folgende: 

1. Die Ergebnisse der Zuwachsuntersuchungen seitens der Ver
treter des forstlichen Versuchswesens. Sie miissen in moglichst weit
gehendem Umfang auf direktem oder indirektem Wege bei der Betriebs
regelung zur Anwendung gelangen. 

2. Messungen des Starkezuwachses am stehenden und liegenden 
Holz, die ohne erhebliche Opfer an Zeit und Kosten gelegentlich der 
Bestandesbeschreibungen vorgenommen werden konnen. 

3. Die Angaben der vorliegenden Normalertragstafeln, die trotz der 
Abweichungen zwischen ihnen und den konkreten Bestanden doch das 
volistandigste Hilfsmittel fiir die Erkenntnis des Zuwachsganges einer 
Holzart bilden. 

4. Die Ergebnisse der in den Wirtschaftsbiichern niedergelegten Er
tragsstatistik. Sie bieten trotz ihrer Unvolistandigkeit doch wertvolie 
Anhaltspunkte fiir die erforderlichen Zuwachsnachweise. 

Durch Anwendung der hier genannten Hilfsmittel wird es in der Regel 
moglich sein, die Hohe des Zuwachses so gut zu beurteilen, als es nach 
der Natur der Sache und dem Zweck der Betriebsregelung verlangt 
werden kann. 

III. Der Dnrehsehnittszuwaehs. 
Der Durchschnittszuwachs kann entweder in raumlichem oder zeit

lichem Sinne aufgefaBt und dargestellt werden. Der auf die Flache be
zogene Durchschnittszuwachs bezeichnet den Durchschnitt vom Zu
wachs der Bestande eines Reviers oder eines Wirtschaftsverbandes. 
Die fiir diesen Durchschnittszuwachs zugrunde zu legende Einheit ist 
1 ha Holzbodenflache. Zeitlich wird der Durchschnittszuwachs auf ein 
bestimmtes Bestandesalter, am haufigsten auf die Umtriebszeit bezogen. 
Der Durchschnittszuwachs kann ferner auf den Hauptbestand be
schrankt bleiben oder auch den ausscheidenden Bestand und die friiher 
erfolgten Ausscheidungen umfassen; er kann auf die gesamte Holzmasse 
oder, wie es in Landern mit sehr extensiver Wirtschaft geschieht, auf das 
hauptsachlichste Sortiment (z. B. handelsfahiges Nutzholz) bezogen 
werden. 

Har ti n, Forsteinriehtung. 4. Aufl. 7 
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1. Der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs. 

Er ist von der Masse (m), die zu Ende der Umtriebszeit vorhanden 

ist, und von der Umtriebszeit selbst abhangig = m. Wenn der laufende 
u 

Zuwachs, der wahrend der Umtriebszeit edolgt, auf den Hauptbestand 
beschrankt bleibt, so ist die Summe des laufenden Zuwachses der 
Summe des entsprechenden Durchschnittszuwachses gleich, so daB 
prinzipielle Gegensatze in bezug auf die Frage, ob der laufende oder 
durchschnittliche Zuwachs dem Etat zugrunde zu legen ist, nicht vor
liegen. In der Wirklichkeit ist nun aber weder die Masse zur Zeit der 
Haubarkeit noch die Umtriebszeit eine feste GroBe. Vielmehr sollen 
beide durch die MaBnahmen der Forsteinrichtung geregelt werden. Daher 
diirfen auch Untersuchungen iiber das Verhalten des Haubarkeits
durchschnittszuwachses nicht umgangen werden. 

1m regelmaBigen Hochwald zeigt der Durchschnittszuwachs trotz 
der physiologischen Abweichungen der einzelnen Holzarten ein im 
wesentlichen iibereinstimmendes Verhalten. Da die Bestande zufolge 
der Beziehungen zwischen Kronen- und Schaftdurchmesser, 'sobald der 
Hohenzuwachs aufhort, ihre Massen nicht im Verhaltnis des Alters 
vermehren konnen, so muB auch der Durchschnittszuwachs, welcher von 
Masse und Alter bestimmt wird, abnehmen. Diese Abnahme tritt in 
allen Ertragstafeln hervor1), insbesondere bei denjenigen Holzarten, 
welche sich friihzeitig licht stellen und einen groBen Wachsraum zu ihrer 
Entwicklung notig haben. Eine ahnliche Wirkung, wie sie unter Um
standen durch natiirliche Verhaltnisse erzeugt wird, bringen aber auch 
die kiinstlichen Eingriffe in die Bestandesverhaltnisse hervor. Durch 
eine jede Durchforstung wird die Masse des bleibenden Bestandes ver
mindert. Der Durchschnittszuwachs nimmt alsdann, unabhangig von 
den wirklichen Leistungen des Bestandes, ab2). In noch hoherem Grade 
ist dies bei Lichtungen der Fall. Hieraus geht hervor, daB der Haubar
keitsdurchschnittszuwachs keinen MaBstab der Prod uk
tionsfahigkei t des Bodens bilden kann. Wenn er auch geeignet ist, 
um die Bestande unter Zugrundelegung einer bestimmten Bewirtschaf
tung zu kennzeichnen, so dad ihm doch niemals eine so allgemeine Be
deutung als MaBstab der Bonitaten und der auf ihnen beruhenden wei-

1) Vgl. den Abschnitt iiber Ertragstafeln. 
2) Hieraus ergeben sich die groBen Unterschiede der neueren Ertragstafeln 

gegeniiber den friiheren. Der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs der mittleren 
Standortsklasse wird von Schwappach wie folgt angegeben: 

60 80 100 
Flchte III 1890 . 7,5 7,5 7,2 

" 1902 . 6,4 6,1 5,5 
Kiefer III 1889 4,9 4,4 4,0 

" 
1908 . 4,3 3,8 3,2 

120 Jahr 
6,8 fm 
4,7 " 
3,6 " 
2,7 " 
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teren Rechnungen und Folgerungen beigelegt werden, als es von man
chen Seiten, insbesondere von den Vertretern der Vorratsmethoden, ge
schehen ist. 

2. Der Durchschnittszuwachs an Gesamtmasse. 

Auch die Vorertrage miissen in bezug auf ihre okonomischen Lei
stungen gewiirdigt werden. Je mehr die forsttechnische und die volks
wirtschaftliche Entwicklung fortschreitet, um so regelmaBiger konnen 
die Durchforstungen ausgefUhrt werden, um so groBer ist der Anteil, den 
sie am Gesamtertrag haben. AIle Verhaltnisse, welche die Betriebs
regelung zu ordnen und nachzuweisen hat, finden im Gesamtzuwachs 
und im Gesamtertrag ihren Ausdruck. Die Fahigkeit eines Standorts, 
einen bestimmten Ertrag hervorzubringen, und die Fahigkeit einer Holz
art, auf einem gegebenen Standort einen bestimmten Ertrag zu leisten, 
wird nur durch den Gesamtzuwachs nachgewiesen, nicht aber ausschlieB
lich durch den Teil desselben, welcher in den bleibenden Bestand iiber
gegangen ist und erst am SchluB der Umtriebszeit zur Nutzung kommt. 
Dasselbe gilt in bezug auf die Geschaftsfiihrung und Verwertung. 
Ebenso muB fUr aIle staatswirtschaftlichen und politischen Aufgaben 
der Forstwirtschaft immer der gesamte Durchschnittszuwachs zum 
Nachweis gebracht werden. Der Gesamtertrag, dem der Gesamt
durchschnittszuwachs entspricht, ist iiberall Grundlage 
und Ziel des forstlichen Betriebes. 

Werden die Vornutzungen bei der Bestimmung des Durchschnitts
zuwachses gehorig beriicksichtigt, so ergibt sich, daB die Kulmination 
desselben sehr viel spater erfolgt. Bei den meisten Holzarten wird sie 
um etwa 30 Jahre hinausgeschoben. 

3. Das Verhaltnis des Durchschnittszuwachses zum 
laufenden Zuwachs. 

Der Gang des Durchschnittszuwachses wird durch den des laufenden 
Zuwachses bestimmt. Da im Durchschnittszuwachs stets die kleinen 
Betrage, mit denen der laufende Zuwachs beginnt, enthalten sind, so 
muB er zunachst stets kleiner sein als der laufende Zuwachs desselben 
Alters. Er steigt so lange, als er vom laufenden Zuwachs iibertroffen 
wird, da der Bestandesmasse alsdann jahrlich mehr als der seitherige 
Betrag hinzugefugt wird. Der Durchschnittszuwachs erreicht sein 
Maximum, wenn er mit dem laufenden zusammenfallt. In der Abnahme 
dieses letzteren ist auch die Ursache fur eine sinkende Tendenz des 
Durchschnittszuwachses, die spater eintritt, enthalten. Da nun aber 
schon der laufende Zuwachs, wie unter II C 1 hervorgehoben wurde, bei 
einer guten Wirtschaftsfuhrung, entsprechend dem gleichmaBigen Boden
zustand, der gleichen Wurzelkraft und dem gleichbleibenden Blattver-

7* 
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mogen der Bestande, im Stangen- und angehenden Baumholzalter ein 
gleichmaBiges Verhalten zeigt, so muB der Durchschnittszuwachs, bei 
dem aIle Veranderungen immer allmahlicher erfolgen, dieses Verhalten 
der GleichmaBigkeit in noch starkerem Grade zeigen. Tatsachlich ent
halten alIe Erfahrungstafeln, welche den Durchschnittszuwachs auf 
Grund richtiger Grundlagen ermittelt haben, klare Nachweise dieses 
Verhaltens1). 

Insbesondere tritt das Gleichbleiben des Durchschnittszuwachses 
bei den Schatten ertragenden Holzarten hervor, die physiologisch so 
veranlagt sind, daB sie die Quellen des Zuwachses (Boden und Luftraum), 
die lange Zeit hindurch in gleicher Weise zur Verfiigung stehen, voll
standig ausnutzen. Rei den lichtkronigen Holzarten wird allerdings 
mit der Abnahme dieser Fahigkeit auch ein Sinken des Durchschnitts
zuwachses hervorgerufen. Indessen bei ihnen kann einer starken Ab
nahme des Zuwachses im hoheren Alter durch den Unterbau entgegen
getreten werden. 

Der Durchschnittszuwachs ist immer nur in absoluten Betragen, nicht 
in Prozenten auszudriicken, weil keine Masse vorliegt, auf die er be
zogen werden konnte. Dem Durchschnittszuwachs eines Bestandes 
von m Jahren hat weder die Anfangsmasse im Jahr 0 noch die Endmasse 
im J ahr m zugrunde gelegen; vielmehr eine wechselnde Masse, als deren 
Durchschnitt (wenn sie in Zahlen ausgedriickt werden solI) das Mittel 

aus der Anfangsmasse 0 und der Endmasse m = ~einzusetzen ware. 
2 

Zweiter Abschnitt. 

Werlzuwachs. 
I. Erkliirungen. 

Unter dem Wertzuwachs wird die Werterhohung verstanden, 
welche sich mit wachsendem Alter durch die Zunahme der Dimensionen 
und die Verbesserung der technischen Eigenschaften des Holzes ffir die 
Durchschnittseinheit eines Bestandes (oder ffir das ausschlaggebende 
Sortiment, d. i. das Schaftholz) ergibt. Da der nachhaltige Massen
zuwachs, wie am SchluSBe des vorigen Abschnitts hervorgehoben wurde, 
unter verschiedenen Wachstumsbedingungen, insbesondere bei ver
schiedenen Umtriebszeiten und verschiedenen Graden der Bestandes
diehte, annahernd gleieh sein kann, so ist klar, daB er ffir sich allein kei
nen geniigenden Bestimmungsgrund ffir die Behandlung der Restande 
abgeben darf. Bestimmtere Folgerungen als aus dem Massenzuwachs 

1) FUr die Fichte III. Bonita.t ist Z. B. der Durchschnittszuwachs 
fUr t£ = 70 80 90 100 110 120 Jahre 

9,9 10,1 10,2 10,2 10,1 9,9 fm 
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lassen sieh fiir die Wirtsehaftsfiihrung aus dem Prinzip, Holz von hohem 
Werte zu erziehen, ableiten. In der Praxis, insbesondere bei Ausfiihrung 
der Bestandeshegriindung, Lauterung und Durehforstung, wird dieser 
Grundsatz allgemein anerkannt und betatigt. Daher muB ihm aueh bei 
der Betriebsregelung die gebiihrende Wiirdigung zuteil werden. 

Der Wert des Holzes liegt in seiner Brauehbarkeit zur Befriedigung 
wirtsehaftlieher Bediirfnisse. Diese besteht, je naeh dem Zweeke des 
Wirtsehaftssubjekts, entweder in der unmittelbaren Verwendung des 
Holzes oder in seiner Fahigkeit, als Gegengabe fiir ein anderes Gut zu 
dienen. Die erste Art des Wertes heiBt Gebrauehswert, die andere 
Tausehwert. Bei der Ertragsregelung miissen beide Wertarten beriiek
siehtigt werden. 

Der Gebrauehswert des Holzes ist einerseits von seinen teehnisehen 
Eigensehaften (Dauer, Spaltbarkeit, Festigkeit, Harte u. a.) abhangig, 
andererseits von seinen Dimensionen. Die Versehiedenheiten des Ge
brauehswertes sollen in den Sortimenten einen Ausdruek finden, die des
halb so gebildet werden miissen, daB sie der Verwendungsfahigkeit 
entsprechen. 

Fiir den Nachweis des Wertzuwachses des Holzes ist stets der Tausch
wert zugrunde zu legen. Dieser wird in dem iibliehen Umlaufsmittel 
(Edelmetall) ausgedriickt. Veranderungen im Werte des letzteren, die 
im Laufe langerer Zeit eintreten, brauchen heim Nachweis des Wertes 
und der Wertzunahme des Holzes in der Regel nieht beaehtet zu werden, 
weil sich die statistischen Naehweise, die zum Zweeke der Ertragsregelung 
zu geben sind, meist auf kiirzere Perioden erstreeken. Sofern sie beriiek
sichtigt werden sollen, muB ihnen in anderer Weisel) Reehnung ge
tragen werden. 

II. Die Bestimmungsgriinde fUr den Wert 
und den Wertzuwachs. 

1. Gebrauchswert. 

Die Ursachen, welche den Gebrauchswert bestimmen, sind, wie heim 
Massenzuwachs, auf die Standorts- und Bestandesverhaltnisse zuriick
zufiihren. 

a) Standortsverhiiltnisse. Boden und Lage sind von EinfluB auf die 
Besehaffenheit des Holzes. Der EinfluB des Bodens macht sich zu
naehst in der Schaftbildung geltend. Dem ungestorten Eindringen der 
Wurzel in einen tiefgriindigen Boden steht auch ein gerader Schaft 
gegeniiber. Hemmnisse, die sich der Ausbildung der Wurzel entgegen-

1) Na.mentlich bei der Begriindung der Hohe der Verzinsung des Waldkapitals. 
In der Vermutung der Zunahme der Holzpreise liegt ein Motiv fiir die Unterstellung 
niedriger ZinsfiiJ3e. 
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stellen, kommen dagegen auch in der Schaftform zum Ausdruck. Sodann 
ist der Nahrungsreichtum, die Lockerheit und Frische des Bodens von 
EinfluB auf die Stammbildung. In einem lockeren, nahrungsreichen 
Boden bilden sich auf gleicher Flache weit mehr Wurzeln aus. Die Stam
me brauchen deshalb weniger Raum zur Ausbildung gleicher Stamm
starken, als unter entgegengesetzten Verhaltnissen. DemgemaB ist die 
Stammzahl auf nahrungsreichem Boden eine groBere; die Triebe sind 
langer, die Astreinheit und Vollholzigkeit vollstandiger. Gewisse Sorti
mente konnen sich iiberhaupt nur auf gutem Boden ausbilden. All
gemeine Beziehungen zwischen der Giite des Bodens und der Qualitat 
des Holzes lassen sich aber nicht aufstellen1). 

Bestimmteren EinfluB als der Boden iibt die Lage auf die Be
schaffenheit des Holzes aus. Von der Lage, welche mit einer bestimmten 
Warmesumme und Warmeverteilung verbunden ist, hangt das Verhalt
nis der Bestandteile del' Jahrringe abo Je langere Zeit die Holzbildung 
unter dem EinfluB intensiver Sommerwarme erfolgt, im Vergleich 
zu der physiologischen Tatigkeit im Friihjahr, um so groBer ist der 
dichtere Teil der Jahrringe2), um so groBer das Gewicht, mit dem 
stets wichtige technische Eigenschaften im Zusammenhange stehen. 
Auch manche Schaden des Holzes, die durch mangelhaftes Ausreifen der 
Jahresringe und durch atmospharische Einwirkungen (Sturm, Schnee, 
Duftanhang) herbeigefahrt werden, haben in der Lage ihre Ursache. 

1m allgemeinen gilt die Regel, daB die besten Qualitaten einer 
Holzart in ihrem Standortsoptimum erzeugt werden. Nahert man sich 
der nordlichen Grenze ihres natiirlichen Auftretens, so wird meist 
wahrgenommen, daB die Warmemenge zu gering ist: der Hohenwuchs 
nimmt ab, mit ihm auch die Astreinheit; die Fahigkeit, geschlossene 
Bestande zu bilden, hort auf. Schneller tritt die gleiche Erscheinung dem 
Beobachter bei einer Wanderung yom FuB nach der Hohe der Gebirge 
entgegen. Aber auch eine zu hohe Warme ist fiir die Beschaffenheit 
des Holzes nicht giinstig. In einem zu milden Klima erwacht die Vege
tation friihzeitig. Dadurch entstehen breite Friihjahrsringe mit lockerem 
Gefiige. Es kommt hinzu, daB in einem zu milden Klima gewisse Schaden 
der organischen Natur (durch Pilze, Insekten), welche die Beschaffen
heit des Holzes ungiinstig beeinflussen, in verstarktem Grade auf
treten. 

b) BestandesverhiUtnisse. Von ihnen sind namentlich Sta.rke, Ast
reinheit und Vollholzigkeit abhangig. Das Verhaltnis von Krone und 

1) Es ist bekannt, daB rnanche BOden von mittlerer Beschaffenheit beseeres 
Holz erzeugen als mineralisch reichere. (Verhalten der Kiefer auf tiefgriindigen 
SandbOden gegeniiber Basalt- und anderen chemisch reichen EruptivbOden.) 

2) Hierauf beruht die gute Beschaffenheit des Holzes rnancher Holzarten, 
z. B. der Larche in Hochgebirgslagen. 



Die Bestimmungsgrunde fur den Wert und den Wertzuwachs. 103 

Schaft, welches diese Eigenschaften bestimmt, ist eine Folge des Wachs
raumes, der den Stammen im Bestande gegeben wird. Je groBer er ist, 
um so groBer ist nicht nur die Stammstarke, sondern auch die Astmenge, 
um so tiefer sind die Kronen angesetzt, um so abfalliger ist die Stamm
bildung. Jede Erweiterung des Wachsraumes enthalt hiernach Ur
sachen zu positiven und negativen Folgen fUr den Gebrauchswert des 
Holzes. Es ist eine Aufgabe sowohl der Forsteinrichtung als der aus
fiihrenden Wirtschaft, ein Optimum der Bestandesdichte herzustellen, 
bei welchem die angegebenen Mangel nach Moglichkeit vermindert, die 
Vorziige befordert werden. Namentlich ist es zur Berechnung des nor
malen Vorrats und zur Begriindung des Abnutzungssatzes unerlaBlich, 
daB ein solches Optimum, welches in einfach gehaltenen Ertragstafeln 
seinen besten zahlenmaBigen Ausdruck findet, festgestellt wird. 

Die zur Erhohung des Gebrauchswertes dienenden Mittel, die bei 
der Aufstellung der Wirtschaftsplane ihren Ausdruck finden, liegen 
zunachst in der Art der Begriindung. GleichmaBigkeit und Vollstandig
keit der Jungwiichse ist von bleibendem EinfluB auf die Beschaffenheit 
des Holzes. Sodann ist die BestandespfIege, welche schlechte Stamme 
alJsscheidet, in reinen und gemischten Bestanden eine wichtige MaB
nahme zur Erzeugung guter Holzqualitat. Auch die Astung, nament
Iich die Beseitigung von trockenen Asten, kann eine giinstige Wirkung 
auf die technische Verwendbarkeit ausiiben. 1m weiteren Bestandes
leben, vom Dickungsalter bis zur Haubarkeit, liegt in der Regelung 
des Wachsraumes das wichtigste Mittel fur die Zunahme des Wertes. 
Endlich ist die Bestimmung der Umtriebszeit von groBer Bedeutung. 
Da Astreinheit und Starke des Holzes mit wachsendem Durchmesser 
fortgesetzt zunehmen, so ist die Wertsteigerung gesunder Stamme eine 
dauernde, fast unbegrenzte. Je haher die Umtriebszeit, um so besser 
ist die Qualitat. Auch nach der Gewinnung des Holzes konnen noch man
che Mittel zur Verbesserung der technischen Eigenschaften in Anwen
dung gebracht werden, was unter Umstanden bei der Wiirdigung einer 
Holzart zu beachten ist. 

2. Tauschwert. 

Die wichtigste Grundlage fiir den Preis des Holzes ist der Gebrauchs
wert. Er ist die Ursache, daB im Verkehr Tauschwerte gezahlt werden, 
und der MaBstab fUr ihre Hohe. Sobald das Holz eine Starke erreicht, 
die es zu gewissen Verwendungsarten fahig macht, steigen auch die 
Preise. Ebenso macht sich jede technische Eigenschaft, die einer Holz
art oder einem Sortiment eigentiimlich ist, in den Preisen geltend; jede 
Erfindung, durch welche neue Gebrauchswerte hervorgerufen oder vor
handene Gebrauchswerte erhaht werden, hat alsbald auch auf den 
Tauschwert EinfluB. 
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Trotz dieses ursachlichen Zusammenhanges beider Wertarten kann 
der Tauschwert der HOlzer bei gleicher Gebrauchsfahigkeit nach Zeit 
und Ort sehr verschieden sein. Von EinfluB auf seine Hohe sind fast 
aIle Verhaltnisse, welche den wirtschaftlichen Kulturstand eines Landes 
bestimmen. In ihnen liegt zugleich der Grund dafiir, daB die Preise 
des Holzes von der sonst ziemlich allgemein giiltigen Regel, daB die 
Tauschwerte durch die Produktionskosten bestimmt werden, abweichen. 
Mit dem Fortschreiten der allgemeinen Landeskultur nehmen die Holz
preise zu1), ganz unabhangig von den auf die Holzerzeugung verwandten 
Kosten. Steigernd auf die Holzpreise wirkt die Abnahme der Urwaldun
gen, die frillier ohne Aufwendung von Produktionskosten erwachsen sind; 
ferner die Zunahme des Holzverbrauchs d urch die wachsende Be
volkerung, sowie Erfindungen, die in der Verwendbarkeit des Holzes 
gemacht werqen, und andere Verhaltnisse. Andererseits konnen aber Er
findungen von Ersatzstoffen fiir Nutz- und Brennholz den Tausch
wert des Holzes in der umgekehrten Richtung beeinflussen. - In 
ortlicher Hinsicht ist die Lage des Waldes zu den Verbrauchsstatten 
ein Grund der Verschiedenheit der Holzpreise. Diese werden an den Ver
brauchsorten bestimmt. Die infolge der Schwere des Holzes und der Ent
legenheit der Waldungen bedeutenden Transportkosten sind negative 
Faktoren, die den Waldpreis 2) herabdriicken. Der Ausbau von Wegen 
innerhalb und auBerhalb des Waldes, das Vorhandensein von Eisen
bahnen und WasserstraBen tragen daher gerade beim Holze zur Hebung 
der Waldpreise bei. Endlich konnen auch manche politische MaBnahmen, 
insbesondere die Bestimmungen iiber die Beforderung des Holzes auf 
Land- und Wasserwegen, die Erschwerung der Einfuhr durch Zolle, 
ihre Erleichterung durch Handelsvertrage mit auswartigen Staaten auf 
die Preise des Holzes EinfluB iiben. 

III. Die Ermittelung des Wertes und Wertzuwachses. 
Die Ermittelung des Wertzuwachses erfolgt, entsprechend der 

Untersuchung des Massenzuwachses, dadurch, daB die Bestandeswerte 
zweier oder mehrerer Altersstufen voneinander abgezogen werden. 
Hierdurch laBt sich die Wertzunahme sowohl nach ihrem absoluten Be
trage als auch im Verhaltnis zu den vorhandenen Bestandeswerten, als 
Wertzuwachsprozent, ausdriicken. Um in solcher Weise vergleichbar zu 

1) In Sachsen wurde z. B. das durchschnittliche Festmeter im Jahrzehnt 
1854-63 zu 10,30 M, 1864-73 zu 1l,49 M, 1874-83 zu 13,28 M, 1884-93 zu 
13,80 M, 1894-1903 zu 15,23 M. verwertet. 

2) Relativ (im Verhaltnis zum Holzwert) fallen die Transportkosten um so 
starker als negative Elemente des Reinertrags in die Wagschale, je geringer der 
Holzwert ist. Deshalb muB das Wirtschaftsziel um so bestimmter und ausschlieB
licher auf die Erzeugung guter, starker Sortimente gerichtet werden, je weiter 
die Waldungen von den Verbrauchsstellen entfernt sind. 
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sein, miissen die betreffenden Bestande gleiche Entwicklungs bedingungen 
gehabt haben, insbesondere in bezug auf die Standortsgiite. Nach dieser 
sind deshalballe Untersuchungengetrenntzuhalten. Auch in bezugauf den 
Grad der Bestandesdichte muB annahernde ttbereinstimmung stattfinden. 

Als Wertart kann zur Ermittlung des Wertzuwachses nur der reale 
Verbrauchswert, den die Bestande zur Zeit der Untersuchung besitzen, 
in Frage kommen. Kosten- und Erwartungswerte konnen nicht an
gewandt werden. Beide gehen von bestimmten Anfangs- und Endwerten 
aus und fiihren von diesen durch Diskontierung oder Prolongierung den 
Wert auf einen friiheren oder spateren Zeitpunkt zuriick. Das Verhalt
nis des Wertes verschiedener Altersstufen ist daher im Rahmen einer 
gegebenen Kosten- und Preisstatistik eine Folge des der Rechnung zu
grunde gelegten ZinsfuBes, wahrend der Wertzuwachs die tatsachlich 
erfolgende, nicht die rechnungsmaBige Wertzunahme angeben solI. 

Die Einheit, auf welche die Wertzahlen zu reduzieren sind, ist das 
Durchschnittsfestmeter der Bestande. Dasselbe wird derart ermittelt, 
daB die Durchschnittspreise der Sortimente, welche es zusammensetzen, 
nach ihrem Anteil an der Gesamtmasse eingesetzt werden. Bedingung 
der Brauchbarkeit der so gewonnenen Zahlen ist aber, daB die Sorti
mente richtig gebildet sind, d. h. so, daB sie dem Gebrauchswert, der 
von den Dimensionen und den technischen Eigenschaften abhangig ist, 
tunlichst entsprechen. In dieser Beziehung sind jetzt in den deutschen 
Staatsforstverwaltungen die erforderlichen Grundlagen vorhanden. 
Nach den auf der Versammlung deutscher Forstmanner in Miihlhausen 
getroffenen Beschliissen wurden 1875 von den Vertretern der forstlichen 
Versuchsanstalten Bestimmungen iiber die Einfiihrung gleicher Rolz
sortimente im Deutschen Reichl) aufgestellt, die seit jener Zeit in Gel
tung geblieben sind. Wesentliche Unterschiede in der Sortierung 
bestanden seither, abgesehen von untergeordneten Sortimenten, bei 
den Nadelholzstammen, die in PreuBen nach dem Festgehalt, in Siid
deutschland nach dem Durchmesser in einer bestimmten Rohe, in Sach
sen und Ressen nach dem Mittendurchmesser sortiert wurden. In 
Zukunft wird aber auch in PreuBen die Bildung der Stammklasse nach 
dem Mittendurchmesser Regel sein2). 

Der Nachweis der Sortimente kann erfolgen: 
1. Nach den Ergebnissen der Einschlage von Bestanden verschiede-

nen Alters 3). 

1) Siehe Ganghofer: Das forstliche Versuchswesen, Bd. r., S. 33 f. 
2) Nach der Ho1zmessungsanweisung vom 1. Juli 1925. 
3) In der PreuB. Betriebsrege1ungsanweisung von 1925, S. 8 ist vorgeschrieben, 

daB den vorbereitenden Arbeiten, die vom Oberf6rster zu fertigen sind, eine Alters
preisnachweisung beizufiigen ist, in der auf Grund der tatsachlichen Einschlage und 
ihrer Verwertung die Festmeterpreise fiir bestimmte Alter und Standortsk1assen 
angegeben werden. 
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2. Durch Aufarbeiten von Probestammen. Als solche sind entweder 
die Mittelstamme der Bestande oder der in diesen zu bildenden Stamm
klassen zu wahlen. 

3. Durch Analyse von Probestammen eines Bestandes, indem man 
aus dem Zuwachsgang eines Stammes die Sortimente, welche er frillier 
besessen hat, ableitet und die entsprechenden Werte nach den jetzigen 
Preisen einsetzt. 

Als das fiir die Praxis am besten geeignete Verfahren ist das unter 2 
genannte zu bezeichnen. Die Probestii.mme miissen in der Regel nach 
mehreren Starkeklassen gebildet werden, da sich die vorkommenden 
Unterschiede der Gebrauchswerte im Mittelstamm des ganzen Bestandes 
nicht geniigend ausgleichen. Dbrigens hat sich die Ermittelung des Wert
zuwachses an die von den Versuchsanstalten gegebenen Vorschriften 
fiir die Messung von Probestammen zum Zwecke der Massenermittelung 
anzuschlieBen. 

Aus den Preisen der verschiedenen Sortimente ergibt sich sowohl 
der absolute Wert der Bestande eines bestimmten Alters als auch das 
Verhaltnis des Wertes verschiedener Altersstufen. Um das jahrliche 
Zuwachsprozent zu ermitteln, was zur Bestimmung der Hiebsreife nach 
dem Weiserprozent erforderlich ist, muB die Zeit eingeschatzt werden, 
in welcher ein Stamm aus einer Klasse in eine andere hineinwachst. 
Da die geringwertigen Sortimente auf den Wert des durchschnittlichen 
Festmeters oft nur sehr geringen EinfluB haben, so kann es unter Um
standen fiir die Zwecke der Forsteinrichtung geniigen, wenn die betreffen
Untersuchungen auf das wichtigste Sortiment, das im Holz des Schaftes 
liegt, beschrankt werden. Die Wertzunahme desselben ist in erster Linie 
vom Starkezuwachs abhangig, so daB innerhalb gewisser Grenzen Wert
und Durchmesserzunahme als gleichmaBig verlaufend angesehen werden 

konnen. Ist die Zunahme des Durchmessers = 2· ~cm, so ist das Pro

zent (q) der nach jener Regel erfolgenden Wertzun:hme = (! : d) 100 

= 200. Es ist also gleich der Halfte des Massenzuwachsprozentes. 
nd . 

Kann unterstellt werden, daB die Durchmesser unter dem EinfluB 
einer auf die Pflege der besten Stamme gerichteten Durchforstung im 
Verhaltnis des seitherigen Starkezuwachses zunehmen, so ist die Er-

hOhung des Wertes eine Funktion des Alters. Es ist alsdann d = ~ a 
100 n 

und q=-. 
a 

Die aus der Durchmesserzunahme ermittelten Wertzuwachsprozente 
beziehen sich auf die Kreisflachen, die fiir die Zugehorigkeit der Stamme 
zu einer bestimmten Stammklasse entscheidend sind. Beim Laubholz 
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ist dies nach der jetzt in allen Staaten eingefiihrten Sortierung die Mitte 
der Stamme; beim Nadelholz entweder ebenfalls die Mitte, wie in Sach· 
sen und Hessen, oder eine bestimmte obere Hohe (von 18-16-14-12m). 
Um die Zahlen auf das Alter des Baumes zu iibertragen, ist del' auf den 
Querschnitt beziiglichen Zahl von Jahren (dem Alter der Stammscheibe) 
noch die Zeit hinzuzu£iigen, welche zur Erreichung der Hohe des betref· 
fenden Querschnitts notig gewesen ist. 

Aus der Statistik der Nutzholzpreise in den deutschen Staatsforsten 
lassen sich iiber den Wertzuwachs del' wichtigsten deutschen Holzarten 
bestimmte Folgerungen ziehen, die fiir ihre wirtschaftliche Behandlung, 
insbesondere fiir die Frage der Hiebsreife und die Hohe del' einzuhalten
den Umtriebszeit, von wesentlicher Bedeutung sind. Am starksten 
und nachhaltigsten unter allen in Betracht kommenden Holzarten ist 
der Wertzuwachs bei der Eiche. Die meisten anderen Laubholzarten 
stehen wesentlich gegen sie zuriick. Unter den deutschen Nadelholzarten 
ist die Kiefer auf fiir sie geeigneten Standorten infolge der starken und an
dauerndenZunahme der Kernholz bildunginihrer Wertleistung am nachhal
tigsten. Weit friiher sinkt dagegen del' Wertzuwachs bei Fichte und Tanne. 

Sofern die Verschiedenheiten im Wertzuwachs fiir die Haubarkeits
und Vornutzung nachgewiesen werden sollen, miissen die Untersuchun· 
gen getrennt £iir Haupt. und Nebenbestand gefiihrt werden. Oft wird es 
jedoch geniigen, den Wert des Durchforstungsholzes in Prozenten des 
Hauptbestandes auszudriicken. 

Aus den Bestimmungsgriinden fiir den Wertzuwachs ergibt sich, 
daB die Resultate der vollzogenen Wertermittelungen nur fiir be· 
stimmte Orte (Reviere, Revierteile) und eine bestimmte Zeit Giiltigkeit 
besitzen - im Gegensatz zum Gebrauchswert, del' von Zeit und Ort 
unabhangig ist. Zwischen verschiedenen Revieren bestehen oft groBe 
Unterschiede, die, abgesehen von Zufalligkeiten, in den unter II ge· 
nannten Verhaltnissen ihre Ursache haben. Gleichwohl laBt ein um· 
fassender Uberblick iiber die Entwickelung der Holzpreise und eine nach 
den Regeln del' Statistik geordnete Darstellung der Betriebsergebnisse 
keinen Zweifel, daB im Gange des Tauschwertes des Holzes ebenso wie 
aller anderen Wirtschaftsgiiter mehr Ordnung und Regel obwaltet, als 
man nach der Menge der einzelnen Ergebnisse vermutet. 

Dritter Abschnitt. 

Der Vorrat. 
I. BegriH und Bedeutung. 

Unter dem Vorrat, Materialvorrat (v) wird die Summe der auf dem 
Stocke befindlichen Bestande verstanden, welche zur Fiihrung eines 
nachhaltigen forstlichen Betriebs vorhanden sein miissen. Der Vorrat 
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bildet den wesentlichsten Teil des Betriebskapitals der Forstwirtschaft. 
Er ist fiir den Zustand der Walder in hohem MaJ3e charakteristisch; 
seine vorhandene und angestrebte Hohe ist von EinfluJ3 auf deren Be
handlung und den Grad der jahrlichen oder periodischen Nutzung; 
deshalb muJ3 ihm eine eingehende Begriindung zunachst nach der forst
technischen Seite, die Gegenstand der Betriebsregelung ist, gegeben 
werden. Da der Vorrat aber auch einen wesentlichen Bestandteil des 
VoIksvermogens bzw. des Vermogens des Waldeigentiimers bildet, 
so muJ3 diese Begriindung auch in volkswirtschaftlicher Richtung 
erfolgen. 

Der Vorrat ist urspriinglich Naturgabe. Wald war friiher im Dber
schuJ3 vorhanden; er war nicht Gegenstand der planmaJ3igen Erzeugung, 
sondern er wurde im Wege der Okkupation genutzt. Auf niederen Kultur
stufen bildet der Wald sogar haufig ein Hindernis der wirtschaftlichen 
Entwickelung und der Befriedigung der notwendigen, meist auf Lebens
mittel gerichteten Bediirfnisse. Allgemein und mit logischer Not
wendigkeit konnen Walder daher nach ihrer Entstehung und ihrem 
Zweck dem Kapitalbegriff nicht untergeordnet werden. Unter den 
rechtlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen der hoheren Kulturstufen 
muJ3 jedoch der Vorrat der in geregeltem Betrieb stehenden, auf die Er
zeugung von Holz bewirtschafteten Walder als ein durch die Wirkung 
der wirtschaftlichen Produktionsfaktoren erzeugtes Betriebskapital 
angesehen werden. Die Merkmale des Kapitalbegriffs1) sind ihm eigen
tiimlich. 

Von dem beim nachhaltigen Betrieb zu unterhaltenden Vorrat 
scheidet zwar aIljahrlich ein Teil (die aItesten hiebsreifen Bestande) 
aus und nimmt dadurch den Charakter des umlaufenden, in andere 
Wirtschaftszweige iibergehenden Kapitals an. An Stelle dieses Entzugs 
tritt jedoch durch Kultur und Zuwachs alsbald ein Ersatz. Seinem Ge
samtbetrage nach bildet der Vorrat eine bleibende Grundlage der Wirt
schaft. Er tragt daher den Charakter des stehenden Kapitals. 

Aus der Auffassung des Vorrats als Betriebskapital geht unmittel
bar hervor, daJ3 er mit der Forderung der Verzinsung zu belasten ist. 
Von einem hoheren Vorrat muJ3 auch eine hahere Leistung verlangt 
werden als von einem niedrigen. Der absolute Ertrag (Maximum des 
Waldreinertrags, der Werterzeugung) ist daher kein geniigender MaJ3-
stab der Wirtschaft. 

Wenn der Vorrat nach den aIIgemeinen wissenschaftlichen Er
klarungen auch als Betriebskapital angesehen werden muJ3, so ist doch 
fiir viele von ihm abhangige Fragen zu beachten, daJ3 er bestimmte 

1) Wie er z. B. gegeben wird von Hermann ("jede dauernde Grundlage 
einer Nutzung, die Tauschwert hat"), von Roscher ("jedes Produkt, welches zu 
fernerer Produktion aufbewahrt wird") u. a. 
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Eigentiimlichkeiten besitzt, die es verhindern, daB die sonst gilltigen 
Regeln der Verzinsung ohne weiteres auf ihn iibertragen werden konnen. 
Als besondere Eigentiimlichkeiten des Vorrats sind in dieser Richtung 
hervorzuhe ben: 

a) Das Verbundensein mit dem Boden. Wenn der Vorrat yom Boden 
getrennt wird, hort der ihm eigentiimliche Charakter als forstliches Be
triebskapital auf; er wird in umlaufendes Kapital verwandelt und 
scheidet aus der Forstwirtschaft aus. Die Verbindung mit dem Boden 
gibt dem Vorrat eine eigentiimliche Schwerfalligkeit, durch die seine 
Verwendung auf den Zweck der Holzerzeugung beschrankt wird. Auch 
als Grundlage fiir Anleihen, wodurch der Boden zur Beschaffung von 
beweglichem Kapital benutzt werden kann, ist er nur in beschranktem 
MaBe geeignet. 

b) Die lange Dauer der Erzeugung und die Schwierigkeit des Er
satzes. Die Hiebsreife des Holzes tritt erst am Schlusse einer langen Um
triebszeit ein. Deshalb haben Veranderungen in der Hohe des Vorrats 
langdauernde Wirkungen. Die Erganzung eines zu niedrigen Vorrats 
kann nur im Laufe langerer Zeit bewirkt werden. Ein Raubbau am 
Vorratskapital ist daher mit sehr ungiinstigen Folgen verkniipft. Hierin 
liegt, in Verbindung mit der Moglichkeit des Eintretens von Natur
schaden, die Ursache, weshalb vielfach, in erster Linie von der Staats
forstverwaltung, ein konservativerer Standpunkt eingehalten wird, ala 
es sonst zulassig erscheinen wiirde. Andererseits kann aber auch ein zu 
hoher Vorrat, abgesehen von seiner ungeniigenden Verzinsung, MiBstande 
zur Folge haben. 

Aus den genannten Eigenschaften geht hervor, daB zum Eigentum 
am Walde und zur Fiihrung der Forstwirtschaft nur solche Personen 
(Staat, Korporationen, GroBgrundbesitzer), geeignet sind, welche am 
Zustand der Forstwirtschaft nachhaltiges Interesse haben und geniigen
des Vermogen besitzen, um die Nutzung des Vorrats bis zur Zeit der 
Hiebsreife hinauszuschieben. 

II. Bestimmungsgrunde fur die Robe des V orrats. 
Die Ursachen, durch welche die Hohe des Vorrats bestimmt wird, 

sind einerseits auf forsttechnische, andererseits auf okonomische Ver
haltnisse zuriickzufiihren. 

a) Forsttechnische Bestimmungsgriinde. Als solche sind hervor
zuheben: 

1. Die Standortsverhaltnisse. Je besser sie sind, um so groBer 
sind die Massen, welche auf der Flacheneinheit stehen, um so hoher ist 
auch der Wert der Masseneinheit. Das Produkt aus Masse und Wert, 
welches den Vorrat darstellt, muB daher in noch starkerem VerhaItnis 
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abweichen als seine einzelnen Faktoren1). Wegen des Einflusses der 
Standortsverhaltnisse sind Nachweise des Vorrats nach den Bonitaten 
getrennt zu ermitteln. 

2. Die Bestandesverhaltnisse. Hier kommen in erster Linie 
die vorliegenden Altersklassen, dann die Vollstandigkeit der Bestockung 
(nach SchluB, Wuchs und dem Vorhandensein von Schaden) in Betracht. 
Je besser die Bestande gegriindet und erzogen sind, um so hoher ist -
wenn auch nicht immer die Masse, so doch der Wert des Vorrats. In 
gesunden Bestanden ergeben sich Unterschiede in der Hohe desselben 
nach dem Grade der Bestandesdichte. Durch jede starke Durchforstung 
wird gegeniiber einer schwachen oder maBigen die Masse der einzelnen 
Bestande und damit auch die des ganzen Vorrats herabgedriickt. 

3. Die Art der Bestandes begriind ung. Bei der natiirlichen Ver
jiingung erhalt der geringe Vorrat der jiingsten Altersstufen eine Er
ganzung durch die Masse der zu ihrem Schutze iibergehaltenen'Mutter
baume. Je nach der Holzart und der Leitung der Beschirmung konnen 
sich hierdurch betrachtliche Vorratserhohungen erge ben. 

4. Die Betriebsart. Der Niederwald hat das geringste Vorrats
kapital; er ist in dieser Hinsicht die extensivste Betriebsart. Auch der 
Mittelwald und die ihm verwandten Bestandesformen tragen in bezug 
auf das Vorratskapital einen extensiven Wirtschaftscharakter. Der 
regelmaBige Hochwald und der Plenterwald machen das wertvollste 
Vorratskapital erforderlich. Mit welcher von diesen beiden Betriebs
arten der hohere Vorrat verbunden ist, laBt sich schwer nachweisen. 
Fiir reine Bestande gilt die Regel, daB nach Unterbrechungen des Be
standesschlusses, wie sie beim Plenterwald erfolgen, die Kronen schneller 
und starker zunehmen, als Stammgrundflache und Masse. Daher er
geben stammreiche, gleichaltrige Hochwaldungen (wenn die Wuchskraft 
nicht durch zu dichten Stand zuriickgehalten ist), die massenreich
sten reinen Bestande. In gemischten Bestanden kann sich aber dies Ver
haltnis andern. 

5. Die Umtriebszeit. Da die alten Bestande den groBten Teil des 
Vorrats bilden, so nimmt dieser auf der durchschnittlichen Flachen
einheit des Holzbodens mit wachsender Umtriebszeit zu. ZahlenmaBige 
Angaben von allgemeiner Brauchbarkeit iiber das Verhaltnis des Vor
rats bei verschiedenen Umtriebszeiten lassen sich aber wegen des oft 
unvoIlkommenen Gehalts der alten Bestande nicht aufstellen. 

6. Die aus dem Waldeigentum hervorgehende Art der Wirtschafts
fiihrung. Die Eigentiimlichkeit de'l Vorrats, welche in einer abgestuften 
Folge von Bestanden liegt, ist ein charakteristisches Merkmal des nach-

1) Nach den Ertragstafeln der Fichte von Schwappach verhalten sich die 
Massen auf 1. und IV. Standortsklasse annahernd wie 2 zu 1, die Vorratswerte da
gegel'l wie 3 zu 1. 
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haltigen Betriebs, wahrend es der aussetzende nur mit einzelnen Bestan
den zu tun hat. 

b) Okonomische Bestimmungsgriinde. Als solchesind von Bedeutung: 
1. Das okonomische Prinzip der Wirtschaft. Wie aus 

der neueren Geschichte des Forstwesens hervorgeht, sind hier Wald
reinertrag und Bodenreinertrag zu unterscheiden. Die Theorie des groB
ten Waldreinertrags, bei der auf die Rohe des Vorratskapitals keine 
Rucksicht genommen wird, fuhrt fUr gesunde Bestande bei konsequenter 
Durchfiihrung zu maBigen Durchforstungsgraden und sehr hohen Um
triebszeiten. Sie hat demgemaB auch einen sehr hohen Vorrat zur Folge. 
Die Bodenreinertragslehre faBt den Vorrat als Betriebskapital auf und 
verlangt eine angemessene Verzinsung, die bei anhaltendem, dichtem 
SchluB und sehr hohen Umtrie ben nicht erreicht wird. Sie fUhrt deshalb zu 
kraftigen Durchforstungen und kiirzeren Umtriebszeiten, womit zugleich 
ein niedrigerer Vorrat verbunden ist. 

2. Die nach Zeit und Ort vorliegende volkswirtschaftliche Kul
turstufe. Fur aIle Wirtschaftszweige gilt fUr entwicklungsfahige 
Volker die aus ihrer Kulturgeschichte hervorgehende Regel, daB sie mit 
dem Fortschritt der wirtschaftlichen Entwicklung intensiver, unter 
Aufwendung einer zunehmenden Menge von Kapital und Arbeit be
trieben werden. Auch in der Forstwirtschaft muB diese Regel Platz 
greifen. Allerdings tritt sie, solange in einem Lande noch Reste friiheren 
Urwaldes vorhanden sind, nicht in der wiinschenswerten Klarheit hervor. 
Aber sofern es sich urn Waldungen handelt, die als das Erzeugnis wirt
schaftlicher Tatigkeit anzusehen sind, wie es fur die geordneten Forsten 
der Kulturlander zutrifft, tritt die ausgesprochene Regel auch fiir die 
Waldungen in Kraft. Viele Zustande und Erscheinungen des deutschen 
Waldes im 18. und 19. Jahrhundert ergeben hierfiir Belege. Die Aus
breitung des Niederwaldes und ahnlicher Betriebsformen - die Begriffe 
haubarer Bestande nach den Erklarungen von Oettelt, von Wedell 
u. a. - die 70jahrigen Schlage Friedrichs des GroBen und andere 
Tatsachen lehren, daB die Forstwirtschaft im 17. und 18. Jahrhundert 
einen extensiven Charakter trug, wie es zu einer Zeit, in der Brennholz 
in groBer, Nutzholz in geringer Menge gebraucht wurde, sehr erklarlich 
war. Ein wesentlicher Fortschritt in der Richtung zu groBerer Intensitat 
erfolgte dann durch die Wirtschaftsregeln G. L. Rartigs und anderer 
fiihrender Forstwirte. Noch in der Gegenwart sind, soweit es sich urn 
gute Nutzholzer handelt, Bestrebungen in der gIeichen Richtung 
begrundet. 

Aus dem Gesagten (1 und 2) geht hervor, daB man bei der Regelung 
des Vorrats eine zweifache Riicksicht zu nehmen hat. Dies bedeutet 
keinen Widerspruch, steht vielmehr mit der allgemeinen Tatsache in 
Ubereinstimmung, daB sich die meisten Erscheinungen des natiirlichen 
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und geistigen LeOOns unter dem EinfluB entgegengesetzter Richtungen 
entwickeln. Die Erkenntnis dieser geschichtlichen Tatsache 'schiitzt 
vor Einseitigkeit und extremen Richtungen. 

III. Die Schatzung des Vorrats. 
Wie bei der Ermittelung der Holzmassen der einzelnen Besta.nde 

hervorgehoben wurde, so muB sich auch die Schatzung des Vorrats je 
nach dem Zweck, dem sie dienen solI, verschieden gestalten. Fiir den 
Zweck des An- und Verkaufs werden genaue Nachweise des Vorrats
kapitals erforderlich; zum Zwecke der Betriebsregelung geniigen ein
fache Schatzungen, fiir die OOi geregelter Forsteinrichtung deren Vor
arOOiten, die vorliegenden Ertragstafeln und die Ergebnisse der Wirt
schaft meist geniigende Grundlagen geben. 

Die Berechnung des Vorrats erstreckt sich einerseits auf seine Masse, 
andererseits auf seinen Wert. 

1. Masse. 

Die Einscha.tzung des Vorrats kann erfolgen: 
a) Nach dem Haubarkeitsdurchschnittszuwachsl). Wenn der Vorrat 

nur nach der Bedeutung, die er fiir die Erfiillung des Etats an Ha u
barkeitsnutzung besitzt, nachgewiesen werden solI, so kann er nach 
dem Haubarkeitsdurchschnittszuwachs OOrechnet werden. Der Vorrat 
jeder Altersstufe ist aldann das Produkt von Haubarkeitsdurchsehnitts-

m 
zuwachs (- = z) und Alter (a). 

u 
Da OOi diesem Verfahren der EinfluB der Bestandesdiehte, die ins

besondere fiir die Ertra.ge aus Vornutzungen und Liehtungen im naehsten 
Wirtsehaftszeitraum von Bedeutung ist, nieht zur Geltung kommt, so ist 
dasselOO, wenigstens allgemein, nieht richtig. 

b) Nach dem wirklichen Holzgehalt2). Wenn der wirkliche Gehalt 
des Vorrats, den ein Revier zur Zeit der Aufnahme der Wirtschaftsplane 

1) Als Urheber dieses Verfahrens wird der Verfasser des von der Wiener 
Hofkammer zumZwecke von Wertberechnungen 1788 erlassenenDekrets angesehen. 
Spater wurde dies Verfahren auf die Ertragsregelung iibertragen, namentlich von 
Andre, K.: Okonomische Neuigkeiten, 1811, und Andre, E.: Versuch einer zeit
gemaBen Forstorganisation, 1823. V gl. die Vorratsmethoden im 5. Teil. Allgemein ist 
das vorliegende Verfahren der Vorratsberechnung von K. und G. He yer vertreten
Waldertragsregelung, 3. Aufl., § 34 u. 36. ("Man findet die GroBe des normalen 
Vorrats, indem man das Alter einer jeden Stufe mit dem normalen Haubarkeits
durchschnittszuwachs multipliziert und die Produkte addiert." Entsprechend soll 
auch beim Nachweis des wirklichen Vorrats verfahren werden.) 

2) Dies Verfahren wird von den meisten Autoren der Ertragsregelung, ins
besondere von Hundeshagen, Carl, Judeich, Stotzer u. a. vertreten. Vgl. 
den Abschnitt iiber die Vorratamethoden im 5. Teil. 
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besitzt, nachgewiesen werden solI - wie es meist der Fall ist - so ist 
die Schatzung des Vorrats nach dem vorliegenden Holzmassengehalt 
zu bewirken. Sie erfolgt in alteren, unregelmaBigen Bestanden in der 
Regel durch spezielle Holzmassenaufnahmen, in gleichmaBigen ii.lteren 
und mittleren Bestanden durch Okularschii.tzung oder nach Ertrags
tafeln, in jiingeren Bestanden vorzugsweise nach letzteren. 

c) Nach dem Altersklassen-Verhiiltnis. Bei den meisten in der Praxis 
angewandten Verfahren der Ertragsregelung ist der Vorrat in der Regel 
nur in der Form der Altersklassen-Tabelle, die nach den vorkom
menden Holzarten abgeschlossen wird, oder nach dem Durchschnitts
alter l ) dargestellt worden. Um hiernach den Vorrat nach seiner Eigen
schaft als Betriebskapital in einheitlicher Fassung darzustellen, miissen 
die Bestande auch nach den Bonitaten geordnet werden. 

Eine nach Holzarten geordnete abgeschlossene Altersklassen-Tabelle 
gibt dem Vorrat einen kIaren Ausdruck, der fiir manche Verhii.ltnisse 
besser geeignet ist als ein in Festmetern oder Geldwerten ausgedriickter 
Vorratsnachweis. Fiir viele Aufgaben der Ertragsregelung, insbesondere 
fiir den Wertzuwachs und die Hiebsreife, ist jedoch das AlterskIassen
verhii.ltnis unzureichend. 

2. Werte. 

Unbedingt richtige Methoden zum Nachweis der Werte des Vorrats 
gibt es nicht. Gegen jede Art der Berechnung lassen sich~Einwande 
erheben. Fiir die seitherige Behandlung seitens der Staatsforstver
waltungen war der Umstand maBgebend, daB die iiber den Wert des 
Waldes erlassenen Bestimmungen meist mit Riicksicht auf VerauBe
rungen gegeben wurden. Bei solchen sind die Interessen eines K.ii.ufers 
oder Verkii.ufers zu vertreten, und alle Nachweise miissen mit moglichster 
Genauigkeit gegeben werden. Wenn es sich aber nicht um VerauBerun
gen, sondern um die bleibende forstliche Betriebsfiihrung handelt, sO 
kann der Wertnachweis einfacher gehalten und ohne Riicksichtnahme 
auf personliche Interessen gefiihrt werden. 

Die Berechnung des Wertes kann erfolgen 2) : 
a) Nach dem Kostenwert, der fiir den einzelnen Bestand oder Gruppen 

von Bestanden (Altersstufen derselben Bonitat) nach der Formel 

Hk = O. l,opm + (B + V) (1, opm -1) -Da . l,opm-.a 

zu ermitteln ist. 

1) Auch die Betriebsregelungsanweisung ffir die FreuB. Sta.a.tsforsten yom 
1. April 1925, S. 6, gibt eine dahin gehende Vorschrift ("Gemessen wird sowohl der 
normale als auch der wirklich vorhandene Vorrat am Flii.chendurchschnittsalter 
der Betriebsklasse"). 

2) Die Erklarung der obigen Formeln ist Aufgabe der Waldwertrechnung. 
Ma rtl n, Forateinrichtung. 4. Aufl. 8 
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Kostenwerte kommen hauptsachlich fiir regelmaBige jiingere Be. 
stande, sofern deren Erzeugungskosten nach der vorliegenden Statistik 
mit annahernder Vollstandigkeit nnd Genauigkeit nachgewiesen werden 
konnen, zur Anwendung. Fiir altere Bestande, die den wichtigsten Teil 
des Vorrats bilden, sind sie wegen Mangels geniigender Rechnungs. 
grundlagen und wegen des Einflusses der langjahrigen Verzinsung der 
Produktionskosten ungeeignet. 

b) Naeh dem Erwartungswert. FUr den Einzelbestand besteht 
die Formel: 

H = Au + Dq ·1, opu-q - (B -+- V) (I, opu-m_I ). 
e I,opu-m 

FUr jiingere Bestande sind Erwartungswerte aus entsprechenden 
Grunden, wie Kostenwerte fiir altere, nicht anwendbar. Die Verteilung 
der Ertrage auf Haupt. und Vornutzung hangt von der nicht immer vor· 
ausbestimmbaren Behandlung der Bestande (Art und Grad der Durch· 
forstung, Lichtung) abo Der Wert der End· und Vorertrage laBt sich 
meist nicht mit geniigender Bestimmtheit einschatzen. Erwartungs. 
werte sind deshalb fiir die Zwecke der Forsteinrichtung in der Regel 
nicht anzuwenden. 

c) Naeh dem Verbrauchswert, der sich aus dem Produkt der vor
handenen Masse und dem Wert des Durchschnittsfestmeters ergibt. 
Dieser ist nach dem Verhaltnis der Sortimente zu berechnen, welches 
durch den Einschlag von Probestammen ermittelt werden kann. 

Der Verbrauchswert ist fiir altere und mittlere Bestande, welche 
den wichtigsten Bestandteil des Vorrats· ausmachen, sofern es sich nur 
um die eigene bleibende Wirtschaft, nicht um VerauBerungen handelt, 
am meisten zu empfehlen. Fiir die Zwecke der Forsteinrichtung hat er 
schon deshalb am meisten Bedeutung, weil er dem Wertzuwachs, welcher 
zur Begriindung der Umtriebszeit nachzuweisen ist, zugrunde gelegt 
werden muB. 

IV. Die Bedeutung des normalen Vorrats fUr die 
. Betriebsregelung. 

1. Begriff des normal en Vorrats. 
Der Vorrat, welcher sich fiir eine normale Betriebsklasse oder Wirt

schaftseinheit berechnet, wird normaler Vorrat (n v) genannt. Man 
denkt sich denselben aus einer Reihe von regelmaBig abgestuften Be
standen zusammengesetzt, von denen das alteste Glied u (oder u-I) 
Jahre, das jungste I Jahr alt (oder unangebaute BIOBe) ist. An Stelle 
der jahrlichen Gliederung kann zum Nachweis des normalen Vorrats eine 
periodische Gliederung mit Abstufungen von 10 oder 5 Jahren eingesetzt 
werden. 
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Entsprechend der aIlgemeinen Regel der Vorratsbestimmung kann 
der normale Vorrat nachgewiesen werden: 

a) Nach Ertragstafeln. n v ergibt sich durch Aufsummierung der 
Satze einer alie Altersstufen umfassenden Normalertragstafel. Um ein 
zur Charakterisierung der forstlichen VerhaItnisse taugliches Urteil zu 
gewinnen, geniigt es, wenn fiir die Masse der periodischen Altersstufen 
der Gehalt der Bestande des mittleren Alters dieser Stufen eingesetzt 
wird - also z. B. bei 20jahriger Abstufung fiir die Klasse von 60 bis 
80 Jahren ein 70jahriger, fiir die Klasse von 80-100 Jahren ein 90jah
riger - bei IOjahriger Abstufung fiir die Klasse von 50-60 Jahren ein 
55jahriger Bestand. Die betreffenden Satze sind dann noch mit der Zahl 
der Altersstufen, die eine Klasse umfaBt, zu multiplizieren. Eine be
sondere Formel fiir dies einfache Verfahren ist von Pre Bier aufgesteIltl). 

b) Nach dem Haubarkeitsdurchschnittszuwachs. Da dieser fiir aIle 
Altersstufen gleich ist, so erscheint n v als eine regelmaBige Reihe, 

deren erstes Glied = m oder z, das letzte = m u oder = mist. Der 
u u 

Vorrat ist verschieden, je nachdem das erste Glied als einjahrige Kultur 
oder als unbestockte BlOBe angenommen wird. Es ist 

u·uz uz 
n VI = Z + 2z + .... + (u -1) z + uz = -2- + 2 

U'uz uz 
nV2 = 0 + z + 2z + .... + (u - 1) z = -2- - 2' 

Wird uz = Z gesetzt, so ist 
uZ Z uZ Z ., uZ 

nVI =2 +"2; nV2=2-"2; llliMittelnv=2' 

2. Das Verhaltnis der Nutzung zum Vorrat im 
Normalwald. 

1m Normalwald ist die Nutzung gleich dem Zuwachs. Wird nur der 
Haubarkeitsertrag beriicksichtigt, so ist der Zuwachs und die ihm 
entsprechende Nutzung gleich der aItesten Altersstufe Z. Wird nun der 
normale Vorrat nach dem Haubarkeitsdurchschnittszuwachs berechnet, 
so ist das VerhaItnis der Nutzung, ausgdriickt als Prozent 

= (z:u!) 100=2:. 

Dieser Quotient wird nach dem Vorgang von Paulsen 2) und Hundes
hagen3) als Nutzprozent berechnet. Es ist jedoch zu beachten, daB 

1) Vgl. Judeich: Forsteinrichtung, 6. Auf!., 8.121. 
2) Kurze praktische Anweisung ZUDl Forstwesen, verfasset von einem Forst

mann und herausgege ben von G. F. Fiihrer, Fiirstl. Li pp. Kammerrat, 2. Auf I., 1797. 
I) Vgl. die Methoden der Ertragsregelung im 5. Teil, 1. Abschn. (Vorrats

methoden). 
8* 



116 Der Vorrat. 

das wirkliche Verhaltnis der Nutzung zum Vorrat weit groBer ist, weil 
erstens in das Nutzprozent die Durchforstungsbetrage nicht einbezogen 
sind. Machen diese z. B. l/S der Gesamtmasse oder die HMfte der Hau-

barkeitsmasse aus, so erhOht sich das Prozent auf 300. Zweitens erhOht 
u 

sich das Verhaltnis der Nutzung zum Vorrat, wenn es auf den Wert be
iogen wird. Der Wert der Endmasse ist weit hOher aIs der durchschnitt
liche Wert des Vorrats. 

3. Der wirkliche Vorrat (wv). 
Der wirkliche Vorrat zeigt gegeniiber dem normalen mehr oder 

weniger starke Abweichungen, die ihre Ursache haben: 
a) In der Unregelmii.8igkeit der Altersklassen. Beim Vorherrschen 

der hohen Altersklassen ist der wirkliche Vorrat bei voller Bestockung 
groBer, im umgekehrten FaIle niedriger aIs der normale. 

b) In der Unvollstiindigkeit der Bestiinde nach Schlu.8 und Wuchs. 
Der Grad der UnregelmaBigkeit ist bei der Beschreibung der Bestande 
gutachtlich anzugeben. 

Die Berechnung des wirklichen Vorrats erfolgt bei Vergleichung 
nach derselben Methode wie die des normalen. Werden bei Berechnung 
von w v Ertragstafeln zugrunde gelegt, so sind die Satze derselben mit 
einem Vollertragsfaktor, der das VerhaItnis des vorhandenen Bestandes 
zu einem normalen Bestand gleichen Alters angibt, zu multipIizieren. 

Die Darstellung des Vorrats erfolgt am einfachsten derart, daB die 
auf der durchschnittlichen Einheit der Holzbodenflache stehende Holz
masse angegeben oder graphisch dargestellt wird1). 

4. Herstellung des normalen Vorrats. 
Der wirkliche Vorrat solI durch die Betriebsregelung dem normalen 

na.her gebracht werden. Die Mittel hierzu liegen: 
a) In der Hebung des Zuwachses. Da der Vorrat die Folge des voraus

gegangenen Zuwachses ist, so tragen aIle Mittel, durch welche der Zu
wachs gehoben wird, zur Herbeifiihrung des normalen Vorrats ·bei. 

b) In dem Grad der Abnutzung. Bei zu hohem Vorrat wird mehr, 
bei zu geringem Vorrat weniger genutzt als der Zuwachs, der MaBstab 
der Nutzung im Normalwald ist. Die allgemeine Formel fiir die in Zu
wachs und Vorrat ausgedriickte Nutzung ist dsher 

wv-nv 2) 
=z+ a ' 

1) Es gereicht in hohem Malle zur Kennzeichnung des Waldzustandes und 
zur Darstellung der getroffenen MaBnahmen, daB z. B. fiir Sachsen der Holzvorrat 
pro ha. seit 1844 regelmiioBig nachgewiesen wird. (Entwicklung der Staatsforstwirt
schaftim Konigr. Sachsen. Thar. Forstl., Jahrb. 47. Band, Tab. 4). 

I) V gl. hierzu den Abschnitt iiber die Vorratsmethoden im 5. Teil. 
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wobei a einen bei der Aufstellung des Betriebsplanes festzustellenden 
Zeitraum bedeutet. 

So einfach diese Formel auch erscheint, so stehen ihrer Durchfiihrung 
in der praktischen Betriebsregelung doch einflu13reiche Hemmungen 
entgegen. Der Begriff des n v kann, wie oben hervorgehoben wurde, 
sehr verschieden verstanden werden; die Erfassung des w v ist aber nur 
mit gewissen UntersteIlungen und unter Verzicht auf die Scharfe und 
Vollstandigkeit seiner einzelnen Bestandteile ausfiihrbar. Wenn auch 
eine zahlenma13ige Darstellung der auf den Vorrat gerichteten Ver
haltnisse erwiinscht ist, so darf man dabei doch nicht kleinlich verfahren. 
Wichtiger als die rechnerische Behandlung ist die Begriindung eines 
okonomischen und forsttechnischen Urteils iiber den Vorrat. In dieses 
miissen nicht nur alle Nachweise, die zahlenma,13ige Gestalt erhalten 
haben, einbezogen werden, sondern auch solche, die sich nicht in Zahlen 
fassen lassen, wie z. B. aIle Veranderungen der Bodenzustande, sowie 
wirtschaftliche Erfahrungen, die bei der Verjiingung und Verwertung 
gemacht sind. In den meisten Fallen der gro13en Praxis miissen in den 
verschiedenen Revierteilen oder bei den verschiedenen Holzarten Er
hohungen und Verminderungen des Vorrats nebeneinander in Aussicht 
genommen werden. Zu einer Erhohung des Vorrats geben z. B. aIle 
Ma13nahmen AnlaB, welche auf Uberfiihrung von Mittelwald oder ahn
lichen Bestandesformen in Hochwald gerichtet sind; ferner die Ein
fiihrung der natiirlichen Verjiingung, der Uberhalt von Wertstammen, 
der Unterbau von Stangenarten und andere MaBnahmen der Boden- und 
Bestandespflege. Auch ein andauerndes Steigen der Preise starker Sorti
mente kann in der gleichen Richtung wirken. Vermindernd auf den Vorrat 
wirkt dagegen die Nutzung von alten Bestanden, die den Forderungen 
der Rentabilita,t und des Bodenschutzes nicht geniigen. Insbesondere 
kommen hier reineAltholzbestande von Lichtholzartenin Betracht, deren 
Zuwachs sehr gering ist, wahrend der Boden gleichzeitig starkzuriickgeht. 

Vierter Abschnitt. 

Ertragstafeln. 
I. Zweck, Inhalt und Umfang. 

Um dem Zuwachs und Vorrat zahlenmaBigen Ausdruck zu geben, 
werden die Resultate der dariiber angestellten Untersuchungen in 
tabellarischen Nachweisungen, Ertragstafeln, zusammengesteIlt. Sie fin
den bei manchen Arbeiten der Forsteinrichtung, insbesondere bei der 
Bonitierung und der Einschatzung der Holzmassen jiingerer Bestande, 
sowie zu Aufgaben der Waldwertrechnung und der forstlichen Statik 
Anwendung. 
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Die Angaben der Ertragstafeln werden nach Standortsklassen, 
deren in der Regel 5 gebildet werden, getrennt gehalten. Die wesent
lichsten Bestandteile der Tafeln betreffen: 

1. Die Elemente des Hauptbestandes: Stammzahl, Stammgrund
£lache, Mittelli6he, mittleren Durchmesser, Masse (getrennt nach Derb
und Reisholz), Formzahl. 

2. Den ausscheidenden Bestand nach Stammzahl, Stammgrund
£lache, MittelhOhe, Masse. 

3. Den Zuwachs an Derb- und Reisholz. Insbesondere muB an
gegeben werden: 

a) Die Verteilung des Gesamtzuwachses auf Haupt- und Vor
nutzung; 

b) der Durchschnittszuwachs an Haubarkeits- und Gesamtmasse; 
c) der laufende Zuwachs der Gesamtmasse, in absoluten Zahlen und 

nach Prozenten. 
Aus den Tafeln lassen sich auch die normalen Vorrate durch Auf

summierung der Holzmassen aller Altersstufen sowie die Nutzungs
prozente ableiten. 

Die Abstufung der Alter, fiir welche Zahlen eingesetzt werden, er
folgt meist nach Jahrfiinften. Die ersten 2-3 Jahrzehnte bleiben un
beriicksichtigt. Etwaige Ansatze derselben, die z. B. fiir den Nachweis 
des Vorrats erforderlich werden, miissen eingeschatzt werden. 

Ertragstafeln der angegebenen Vollstandigkeit haben namentlich 
fiir regelmaBige nach dem Alter abgestufte Hochwaldungen Bedeutung. 
Es sind dabei nur die Bestande, deren SChluB noch nicht in starkerem 
MaBe unterbrochen ist, aufzunehmen. Die Massen der in natiirlicher 
Verjiingung begriffenen Bestande gestalten sich nach dem Gang der Ver
jiingung zu verschieden, als daB einer schematischen Darstellung Wert 
beigelegt werden k6nnte. Sie bediirfen im konkreten Falle stets der be
sonderen Aufnahme. Andere Betriebsarten haben zu geringe Bedeutung; 
sie zeigen auch in ihrer Gestaltung zu groBe Unterschiede; als daB eine 
Norm iiber ihren Massengehalt in Ertragstafeln gegeben werden k6nnte. 
Namentlich ist dies beim Mittel- und Plenterwald der Fall. Die Wirt
schaft des Niederwaldes aber beruht in der Hauptsache auf der Flache. 
Die Nachweise iiber die Masse k6nnen in einfacher Fassung (nach dem 
Durchschnittszuwachs) gegeben werden. 

Auch beziiglich der Holzarten muB eine Beschrankung der Ertrags
tafeln Platz greifen. Nur solche Holzarten sind dazu geeignet, welche 
auf ausgedehnten Flachen in reinen Bestanden vorkommen. Gemischte 
Bestande zeigen in ihrer Zusammensetzung zu viel Verschiedenheit, um 
in Ertragstafeln behandelt werden zu k6nnen. 
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II. Unterscheidungen. 
Die Ertragstafeln konnen entweder nach dem Umfang des Geltungs

bereichs, den sie haben sollen, oder nach dem Charakter der Bestande, 
die ihnen zugrunde liegen, unterschieden werden. 

1. Nach dem Umfange ihres Geltungsbereiches sind allgemeine und 
ortliche Ertragstafeln zu unterscheiden. Da alle Faktoren des Bodens 
und der Lage auf den Ertrag von EinfluB sind, so kann es fiir groBere 
Wirtschaftsgebiete mit ungleichen Standortsverhaltnissen Ertragstafeln 
von allgemeiner Giiltigkeit nicht geben. Solche diirfen sich vielmehr 
nur auf Gebiete beziehen, deren klimatische Grundlagen nicht sehr ver
schieden sind. 

2. Nach der Art der Bestande kann man reale, normale und ideale 
Ertragstafeln unterscheiden. 

Reale Tafeln geben dem Verhalten der Bestande Ausdruck, wie sie 
in dem betreffenden Waldgebiet auf groBen Flachen vorkommen. 

Normale Ertragstafeln beziehen sich auf regelmaBige Bestande, 
welche von StOrungen im Wuchs und SchluB nicht zu leiden gehabt 
haben. Nach den Beratungen der Vertreter der forstlichen Versuchs
anstalten1) sind unter normalen Bestanden solche zu verstehen, "welche 
nach MaBgabe der Holzart und des Standorts bei ungestorter Entwick
lung als die vollkommensten anzusehen sind. Gleichartigkeit muB 
bestehen im Standort, Alter, SchluB und Masse." Der Begriff der Voll
kommenheit kann jedoch sehr verschieden aufgefaBt werden. 

Ideale Ertragstafeln konnen solche genannt werden, welche einem 
bestimmten Wirtschaftsprinzip oder einem bestimmten Grundgedanken 
Ausdruck geben. So kann z. B. der Aufbau der Bestande durch die Idee 
beherrscht werden, daB nach Herstellung einer guten Schaftform die 
Stammgrundflache eine bestimmte Rohe nicht iiberschreiten soIl. Die 
Bestande nehmen alsdann im Verhii1tnis der Gehaltshohen zu. Der 
hieriiber herausgehende Teil des Zuwachses wird im Wege der Durch
forstung entfernt. Zur unmittelbaren Schatzung sind derartige Bestande 
nicht geeignet; dagegen enthalten sie ein bestimmtes Ziel, das fur die 
MaBnahmen der Forsteinrichtung von Wert sein kann. 

III. Methoden der Aufstellung von Ertragstafeln. 
Die Aufstellung von Ertragstafeln kann erfolgen: 
I. Durch einmalige Aufnahme der Masse mehrerer Bestande von 

verschiedenem Alter auf gleichem Standort und Erganzung der Zwischen
glieder durch Interpolation2). 

1) Ganghofer, a. a. 0., § 6. 
2) Dies Verfahren ist namentlich von G. L. Hartig, begrundet und in der 

Instruktion von 1819 fur die Abschatzung der Konig!. PreuB. Staatsforsten an
geordnet worden. 
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2. Durch wiederholte Aufnahme der Massen einer Mehrzahl von 
Bestanden verschiedenen Alters. 

3. Durch Stammanalysen. Man sucht den Mittelstamm eines 
Bestandes und stellt fur diesen durch Messung der Durchmesser 
und Hohen sowohl die gegenwartige Masse als auch diejenige in 
friiheren Zeitabschnitten fest. Die Massen in den verschiedenen Alters
stufen eines solchen Bestandes ergeben sich durch Mnltiplikation der 
Masse des Mittelstammes mit der Stammzahl. Diese wird fUr die 
verschiedenen Altersstufen durch die Unterstellung gefunden, daB 
die Stammzahlen zu den Stammstarken in einem bestimmten Ver
haltnis (z. B. in umgekehrtem zum Quadrate der Durchmesser) ge
standen haben1). 

In der neueren Zeit erfoIgt die Aufstellung von Normalertragstafeln 
durch die forstlichen Versuchsanstalten 2) nach dem Entwurf der preu
Bischen Versuchsanstalt, vereinbart bei den Beratungen in Eisenach, 
Bamberg, Wiesbaden und B.-Baden 1874--803). Dabei kommt das 
unter 2 genannte Verfahren zur Anwendung. 

Die zu den Ertragstafeln erforderlichen Massenermittelungen er
folgen nach dem Kahlhiebs- oder Probestammverfahren. 

Beim Kahlhiebsverfahren werden die Stamme auf der ganzen Flache 
eingeschlagen, in die ublichen Sortimente aufgearbeitet und diese nach 
MaBgabe der zu ermittelnden Faktoren auf Festgehalt reduziert. Beim 

1) Das hier bezeichnete Verfahren wurde zuerst (1824) durch den bayer. 
Salinen-Inspektor Huber und mit einigen Ausnahmen spater von Th. und 
R. Hartig zur Anwendung gebracht. Naheres hieriiber siehe Stotzer: Forst
einrichtung, 2. Aufl., S. 155ff. Der Anwendung dieses sog. Weiserverfahrens steht 
aber der Umstand entgegen, daB die Mittelstamme von einer zur anderen Wuchs
periode nicht dieselben bleiben, sondern infolge des Ausscheidens schwacherer 
Stamme im Wege der Durchforstungen mit zunehmendem Alter in die starkeren 
Klassen riicken. 

2) Hierher geh6rige Ertragsnachweise sind namentlich mitgeteilt von: Baur: 
Die Fichte in bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form, 1876; Die Rotbuche, 1881. 
Kunze: Beitrag zur Kenntnis des Ertrags der Fichte, Thar. Forstl. Jahrb., Suppl. 
1878, 1883, 1888; der gem. Kiefer, das. 1883, 1890; der Rotbuche, das. 1890. Lorey: 
Ertragstafeln fiir die WeiBtanne, 1897; fiir die Fichte, 1899. Weise: Ertragstafeln 
fiir die Kiefer, 1880. Wimmenauer: Ertragsuntersuchungen im Buchenhoch
waldo Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1880, 1885, 1889, 1893 u. a. Jahrg. Schuberg: 
Aus deutschen Forsten: Mitteilungen iiber Wuchs und Ertrag I. WeiB
tanne, 1888; II. Rotbuche, 1894. Schwappach: Wachstum und Ertrag 
normaler Fichtenbestande, 1890 und 1902; ebenso fiir Kiefer, 1893 und 1908; 
Rotbuche, 1893; Eiche, 1905. Grundner: Untersuchungen im Buchenhoch
walde, 1904. Eichhorn: Ertragstafeln fiir die WeiBtanne, 1902. Gehrhardt: 
Allgem. Forst- U. Jagdztg. 1921-1925 (Ertragstafeln fiir Eiche, Buche, Kiefer, 
Fichte). 

3) Vgl. Ganghofer: Das forstliche Versuchswesen, 1. Bd., XIV - Arbeits
plan fiir die Aufstellung von Holzertragstafeln. 
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Probestammverfahren sind die Stamme der Versuchsflachen zu kluppen 
und nach Klassen (meist 5) mit gleichen Stammzahlen zu ordnen. Die 
Massenermittelung erfolgt durch Messung der fur die einzelnen Klassen 
ge bildeten Probestamme. 

Die Erhebung solI sich ausschlieBlich auf moglichst normale und 
gleichartige Bestande erstrecken. Die GroBe der zu untersuchenden 
Bestande solI mindestens 0,25 ha betragen. 

IV. Bedeutung der Ertragstafeln fur die 
Forsteinrichtung. 

1. Anwendungen. 

1m allgemeinen wird bei der Ertragsregelung so verfahren, daB von 
den leitenden Behorden Ertragstafeln bestimmt werden, die bei der Er
tragsschatzung benutzt werden sollen. Sie dienen zunachst zur Stand
orts- und Bestandesbonitierung. Ferner gewahren die Ertragstafeln 
wert volle Hilfsmittel zur Einschatzung der Holzmassen. Solange die 
Fachwerksmethoden in den meisten Staaten herrschten, waren es vor
zugsweise die Bestande der spateren Perioden, deren Massen mit Hilfe 
von Ertragstafeln eingesetzt wurden. Nachdem in der neueren Zeit 
die Fachwerksmethoden aufgehoben worden sind, empfiehlt es sich, die 
Massen regelmaBiger Bestande fUr die Gegenwart mit Hilfe von Er
tragstafeln einzuschatzen. Auch zur Begutachtung der Vorertrage sind 
diese zu benutzen. Es ist jedoch zu beachten, daB die Vorertrage un
regelmaBiger, luckiger Bestande von denjenigen normaler Orte, wie sie 
die Tafeln angeben, in weit starkerem Grade abweichen, als dem Grade 
des Bestandsschlusses oder den Vollbestandsfaktoren entsprechend ist. 
Endlich sind Ertragstafeln auch fUr aIle Zuwachsschatzungen von Be
deutung. Bei der praktischen Behandlung dieses Gegenstandes ist jedoch 
stets im Auge zu behalten, daB es zahlenmaBige Satze fUr den Aufbau 
der Bestande von bleibender Gultigkeit nicht gibt. Neben der Menge 
der standortlichen Verschiedenheiten sind die forsttechnischen und oko
nomischen Grundsatze der Wirtschaft auf die Gestaltung der Bestande 
von EinfluB. Der Begriff: normale Bestande in dem unter II angegebe
nen Sinne kann auch ffir gleiche Holzart und gleichen Standort, je nach 
Zeit und Ort, nach objektiven und subjektiven Bestimmungsgrunden 
verschieden gefaBt werden. Selbst innerhalb kurzer Zeitraume er
geben sich in dieser Beziehung starke Anderungen, wie die neueren 
Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen klar ersehen lassen. 
Nach den Ertragstafeln aus PreuBen hatten die als normal bezeich
neten Bestande der deutschen Hauptholzarten folgende Zusammen
setzung: 
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III 
III 
III 

Ertragstafeln. 

Ertragstafel 
Alter von 

Schwappach 

100 1890 
100 1902 
100 1889 
100 1908 
120 1911 A 
120 1911B 

Masse 
Stamm-

zahl Derbholz Derb- u. 
Reisholz 

fm fm 

950 627 720 
638 480 547 
638 353 400 
528 283 323 
388 

I 
311 358 

- 403 464 

Die hier vorliegenden Unterschiede sind im wesentlichen durch die 
veranderten Anschauungen fiber die Grade der vorteilhaftesten Be
standesdichte, fiber die Art der Durchforstungen und Lichtungen her
beigefiihrt worden. FUr die ~~enwart und Zukunft ist es ferner von 
wesentlicher Bedeutung, daB die jetzt vorliegenden Ertragstafeln dem 
Verhalten reiner Bestande Ausdruck geben, wahrend die Bestrebungen 
der meisten Forstwirtschaften auf die Herstellung gemischter Bestande 
gerichtet sind. 

Aus den angegebenen Verhaltnissen geht hervor, daB die von den 
Versuchsanstalten aufgestellten Ertragstafeln bei der Forsteinrichtung 
nicht einfach nach ihren Zahlen fibernommen werden k6nnen. Es ist 
vielmehr erforderlich, daB bei der Forsteinrichtung an charakteristischen 
Bestanden Untersuchungen fiber die Elemente der Ertragstafeln an
gestellt und deren Ergebnisse in einem Gutachten niedergelegt werden, 
das zur Begrfindung der Umtriebszeiten und Durchforstungsgrade zu 
verwenden io;t. 

2. Folgerungen. 

Trotz ihrer vielfachen Verschiedenheiten lassen sich aus den Zahlen 
der vorliegenden Ertragstafeln Folgerungen ziehen, die fUr die Ein
richtung und Ffihrung der Forstwirtschaft von Bedeutung sind. Tat
sachlich ist dies auch in reichem MaBe geschehen. Schon alsbald nach
dem die ersten Tafeln nach dem genannten Arbeitsplan aufgestellt wa
ren, wurde von ihrem Verfasser [Baur!)] eine Reihe von Satzen als 
neue Errungenschaften der Forstwissenschaft aufgestellt. Ffir die Forst
einrichtung waren die wichtigsten dieser Satze diejenigen, welche sich 
auf den Gang und die Kulmination des laufenden und des Durch
schnittszuwachses bezogen. Es ergab sich aus den sehr eingehenden 
Zahlen, daB der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs schon friihzeitig 
seinen H6hepunkt erreichte und daB derselbe friiher auf guten als auf 
geringen Bonitaten erfolgte. Die friihe Kulmination schien niedrige Um
triebszeiten zu begrfinden; das Verhalten auf verschiedenen Bonitaten 
schien dahin zu fiihren, daB die Umtriebszeiten auf guten Bonitaten 

1) Die Fichte in bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form, S.44ff. 
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niedriger seien als auf schlechten. Beide Folgerungen sind jedoch, wie 
B orggreve 1) zutreffend hervorhob, unrichtig. Beim Nachweis des 
Einflusses des Zuwachses auf die Umtriebszeit miissen stets auch die 
auf die V orertrage entfallenden Teile desselben beriicksichtigt werden, 
wodurch die Umtriebszeit erhOht wird. Das VerhaItnis der Umtriebs
zeit auf verschiedenen Bonitaten wird aber in der Regel mehr durch die 
Faktoren, welche die Werte, als durch die, welche die Masse betreffen, be
stimmt. Es kann je nach dem Wirtschaftsziel ein sehr verschiedenes sein. 

Spater sind aus den reicheren Ergebnissen, die insbesondere im Ver
suchswesen PreuBens und Sachsens gewonnen wurden, weitergehende 
Folgerungen gezogen, die in Zukunft weit mehr zu beachten sein werden, 
als es seither geschehen ist. Sie erstrecken sich vorzugsweise auf die 
Wirkungen der Durchforstungen, insbesondere ihren EinfluB auf Zu
wachs und Reinertrag. In bezug auf den Zuwachs ergaben die seitherigen 
Untersuchungen, daB bei Fichte und Kiefer durchgreifende Unterschiede 
der maBigen und starken Durchforstungsgrade nicht hervortraten -
im Gegensatz zur Buche, die auf jede Erweiterung des Wachsraumes 
sicher und stark reagiert. In bezug auf die Rentabilitat aber ergab sich 
als die wichtigste Folgerung, daB durch kraftige Durchforstungen der 
Bodenreinertrag erhoht und seine Kulmination hinausgeschoben wird2). 

Damit ergaben sich auch dementsprechende Folgerungen fiir die Hiebs
reife und die Umtriebszeit. 

Der Riickblick auf die seitherige Geschichte des vorliegenden Zweigs 
des forstlichen Versuchswesens zeigt, daB sie sich in steter Ent
wicklung befindet. Die Verhaltnisse, von welchen der Aufbau der Be
stande und die Gestaltung der ganzen Forstwirtschaft abhangt, tragen, 
ebenso wie alle anderen Zweige des wirtschaftlichen Lebens, keinen 
starren, abgeschlossenen, sondern einen entwicklungsfahigen, sich ver
andernden Charakter. Wenn auch die Naturgesetze, durch deren Wir
kung die Erzeugung forstlicher Massen und Werte zustande kommt, 
gleichbleiben, so sind doch die Bedingungen, unter welchen diese Gesetze 
sich betatigen, nach Zeit und Ort verschieden, nicht nur in objektiver, 
sondern auch in subjektiver Hinsicht; sie werden bestimmt durch den 
Willen und die Einsicht eines Wirtschaftssubjekts, des Wirtschafts
fiihrers oder Waldeigentiimers. 

V. Geldertragstafeln. 
Die Aufstellung von Tafeln, welche den Wert der Bestande an

geben, griindet sich auf das Verhaltnis der Sortimente, welche in einem 
1) Die Forstabschatzung 1888, S.98ff., Ertragstafeln u. Umtrieb. 
2) 8ehr klar tritt dies hervor in den Abschnitten tiber Bodenertragswerte u. 

Verzinsungsprozente normaler Betriebsklassen in den "Hilfstabellen fUr Forst
taxa toren", herausgege ben von der Forstabteilung des bad.Finanzministeri urns. 1924. 
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bestimmten Alter vorliegen. Diese werden auf Grund von Stammana
lysen oder nach fUichenweisen Abtrieben in Prozenten angegeben, wie 
im 2. Abschnitt fUr den Wertzuwachs hervorgehoben wurde. 

Die Untersuchungen iiber den Wert sind stets nach Standorts
klassen getrennt zu halten, da einer besseren Standortsklasse bei gleichem 
Alter immer hohere Werte entsprechen. Als Altersabstufung geniigt 
eine lOjahrige. 

Um solche Tafeln zusammenzustellen, ist gleiche Sortierung und 
gleiche Aufarbeitung des benutzen Materials erforderlich. Auch miissen 
die Bestande, welche in dieser Richtung benutzt werden, gleichmaBig 
behandelt sein. Auf Grund solcher Nachweisungen lassen sich Wert
tafeln konstruieren, indem fiir die Sortimente nach den Prozenten, mit 
denen sie vertreten sind, die durchschnittlichen Preise der letzten Jahre 
eingesetzt werden. Es empfiehIt sich, die Untersuchungen auf charak
teristische Altersstufen (etwa von 40, 60, 80, 100, 120 usw. Jahren) 
zu beschranken, die iibrigen im Wege der Interpolation nach geichen 
Differenzen einzusetzen. 

Wegen der zeitlich und ortlich eintretenden Veranderungen der 
Preise haben Geldertragstafeln immer nur beschrankte Bedeutung. Sie 
miissen fUr jedes Revier besonders aufgestellt und bei der Erneuerung 
der Betriebsregelung der Priifung unterzogen werden1). 

Fiinfter Abschnitt. 

Der Boden. 
I. Erklarungen. 

1. Der Boden als okonomischer Produktionsfaktor. 
Nach der nationalOkonomischen Auffassung iiber die Quellen der 

Giitererzeugung kann der Boden als Naturgabe aufgefaBt, er kann aber 
auch dem Kapitalbegriff unterstellt werden. Wegen seiner wirtschaft
lichen Besonderheiten und bei der Bedeutung, die er in rechtlicher, 
sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht besitzt, empfiehlt es sich, ihn als 
besonderen Produktionsfaktor zu behandeln. 

Der Boden ist bei seiner okonomischen Wirkung stets mit anderen 
Elementen der Giitererzeugung verbunden, und zwar mit Naturkraften 
(Warme, Luft, Feuchtigkeit u. a.); mit Naturgaben (organischen Ab
fallen und Riickstanden); mit Kapital (Gehaude, Meliorationen, Ge
wachsen) und mit der Wirkung vorausgegangener Arbeit (Lockerung 

1) In PreuBen ist die Aufstellung einer "Alterspreisnachweisung" durch Ver
fiigung vom 17. Marz 1920 fiir aUe Oberfiirstereien vorgeschrieben. Sie wird den 
Vorarbeiten der Betriebsregelung beigefiigt. Vgl. Betriebsr.-Anweisung v. 1. April 
1925, S.8. 
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durch friihere Kulturen). Am Bodenerzeugnis ist deshalb der Anteil, 
welchen der Boden fiir sich nach seiner urspriinglichen Beschaffenheit 
an demselben hat, nicht nachweis bar. Selbst eine theoretische Begriffs
bestimmung des Bodens ist wegen seines Zusammenhanges mit Ge
wachsen und deren Riickstanden in einwandfreier Weise nicht moglich. 

Die wichtigsten Eigenschaften des Bodens, die ihn yom Kapital 
im gewohnlichen Sinne des Wortes unterscheiden, sind: 

a) Seine Unbeweglichkeit. Auch bei den am wenigsten beweg
lichen Kapitalien (Rausern, Rolzbestanden) ist diese Eigenschaft nie in 
gleichem MaBe vorhanden wie beim Boden. Durch seine Unbeweglich
keit gewahrt der Bodenbesitz ein hohes MaB von Sicherheit, das ihn 
zur Verpfandung in besonderem Grade geeignet macht. 

b) Seine Unvermehrbarkeit. Sie hat in Verbindung mit dem zu
nehmenden Bedarf der wachsenden Bevolkerung an Bodenerzeugnissen 
zur Folge, daB der Wert des Bodens mit dem Fortschritt der wirtschaft
lichen Kultur steigt. Auch die Theorie des groBten Bodenreinertrags 
als bestimmendes Element der Bodenkultur hat in dieser Eigenschaft 
ihre bleibende Grundlage. 

2. Die Bodenrente. 
Bodenrente ist das Einkommen, welches die Benutzung des Bodens 

seinem Eigentiimer gewahrt1). Sie ist gleich dem Reinertrag des Bodens, 
der sich ergibt, wenn aIle Aufwendungen von Kapital und Arbeit, die 
auBer dem Boden zum Zwecke der Produktion gemacht sind, yom 
Rohertrag abgezogen werden. 

DaB die Bodenrente einen besonderen Bestandteil des Ertrags der 
Wirtschaft oder des Einkommens des Eigentiimers bildet, geht daraus 
hervor, daB verschiedene Grundstiicke, die mit gleichen Aufwendungen 
von Kapital und Arbeit behandelt sind, zufolge ihrer Beschaffenheit und 
ihrer Lage ungleiche Reinertrage ergeben. Diese Unterschiede der Er
trage konnen, da andere Ursachen nicht vorliegen, nur in der Verschieden
heit des Bodens ihre Quellen hahen. Die Bodenrente ergibt sich hiernach 
durch den UberschuB, welchen die Kultur des Bodens iiber die auf ihn 
gerichteten Aufwendungen an Kapital und Arbeit hervorbringt2). 

Wie die Unterschiede in den Ertragen die Realitat der Rente nach
weisen, so ergeben sie auch die Ursache und den MaBstab fiir ihre Rohe. 
Verschiedenheiten ergeben sich fiir die forstliche ebenso wie fiir die land
wirtschaftliche Grundrente: 

1) Nach der Theorie von Ricardo, D.: Grundgesetze der VolkswirtBchaft, 
2. Hauptstiick: "Rente ist derjenige Teil des Erzeugnisses der Erde, welcher 
dem Grundherrn fiir die Benutzung der urspriinglichen und unzerstiirbaren Krii.fte 
des Bodens bezahlt wird." 

2) Ricardo, a. a. 0.: "Rente ist der Unterschied zwischen den Reinertragen 
zweier gleicher Mengen von Kapi tal und Arbei tin ihrer Anwendung auf den Boden. " 
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a) Durch die verschiedene Fruchtbarkeit des Bodens. 
b) Durch die verschiedene Entfernung der Grundstiicke von den 

Betriebsstatten, Verbrauchsorten und vorhandenen VerkehrsstraBen1). 

Die Bodenrente steht zum Bodenwert in demselben VerhaItnis wie 
der Zins zum Kapital. Wenn der Bodenwert bekannt ist, so wird mit 
gegebenem ZinsfuB die Rente bestimmt. Ebenso ergibt sich der Boden
wert aus der bekannten Rente und dem ZinsfuB. Wegen der Sicherheit 
und Annehmlichkeit des Grundeigentums, seiner sozialen und politischen 
Bedeutung und der Aussicht auf die zukiinftige Steigerung seiner Er
trage steht der RentenzinsfuB niedriger als der ZinsfuB beweglicher 
Kapitalien. 

Da die okonomischen Wirkungen von Boden und Kapital in dem 
Erzeugnis, dem reifen Holz, in inniger Verbindung auftreten, so ist, 
entsprechend dem VerhaItnis in anderen Wirtschaftszweigen, eine 
scharfe Sonderung zwischen der Rente des Bodens und dem Zins des 
Vorrats aus dem WertbildungsprozeB nicht nachweisbar. Eine Zer
legung beider Elemente des Ertrags kann nur mittels Rechnung abgelei
tet werden. Diese macht aber immer Unterstellungen erforderlich, die 
keine allgemein bleibende Geltung besitzen, vielmehr dem Wechsel 
unterworfen sind. Dasselbe gilt von den Ergebnissen der Rechnung, den 
Bodenreinertragen. 

II. Die Bodenrente und Bodenwerte als Grundlage 
und Folge der forstlichen Produktion. 

MiBverstandnisse iiber die Bedeutung des Bodens ala okonomische 
Grundlage und des Bodenreinertrages ala Ziel der Produktion sind haufig 
aus dem Umstand hervorgegangen, daB. wie es in vielen Gebieten der 
Volkswirtschaft der Fall ist, die Rente des Bodens und die Tauschwerte 
seiner Erzeugnisse wechselseitig im VerhaItnis von Ursache und Folge 
stehen. Sie miissen deshalb nach dieser zweifachen Richtung betrachtet 
werden. 

1. Bodenrente als Ursache der Tauschwerte. 
Da die Nutzung des Bodens einen Bestandteil der Produktions

k~ten des Holzes ausmacht, welche nach der theoretischen Regel der 
allgemeinen Wirtschaftslehre den Bestimmungsgrund fiir das Mindest
maB des Tauschwertes enthalten, so muB die Bodenrente ala eine Ursache 
der Holzpreise angesehen werden. Ala solche tritt sie in der Formel 

1) v. Thiinen: Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirlschaft und 
Nationalokonomie, 3. Aufl., 1875. ("Man denke sich eine sehr groBe Stadt, in der 
Mitte einer fruchtbaren Ebene gelegen ... Wie wird die groJlere oder geringere 
Entfernung von der Stadt auf den Landbau einwirken, wenn dieser mit der hoohsten 
Konsequenz betrieben wird 1") 
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fiir den Bestandeskostenwertl) hervor, nach welcher die Werte jiingerer 
Bestande zu berechnen sind. Zu diesem Zweck muB der Bodenwert in 
bestimmten Zahlen ausgedriickt werden. Auch bei VerauBerungen und 
anderen Aufgaben der Forstwirtschaft sind die Bodenwerte als feste 
GroBen zu ermitteln. 

2. Bodenrenten und Bodenwerte als Folge der 
Wirtschaft. 

Der auf den Boden entfaIlende Ertrag ergibt sich dadurch, daB von 
der Werterzeugung eines Bestandes oder einer Wirtschaftseinheit 
(dem Rohertrag) aIle Produktionskosten mit Ausnahme der Boden. 
rente abgezogen werden2). Die Bodenrente erscheint somit als eine 
Folge3) einerseits der iibrigen Produktionskosten, andererseits der Er. 
trage. Er muB bei der Wirtschaftseinrichtung als unbekannte GroBe 
angesehen werden; er 1'1011 sich erst aus der Wirtschaft entwickeln4). 

Die Mittel, urn den Bodenreinertrag herbeizufiihren und zu steigern, 
liegen, entsprechend der genannten Auffassung, einerseits in der Ver. 
minderung der Kosten, andererseits in der Steigerung der Enrage. 
AIle MaBnahmen, durch welche die Ertrage in hoherem MaBe zu· 
nehmen als die Produktionskosten, tragen zu einer Erhohung der Boden. 
rente bei. Hiernach kann (was schon von den ersten Autoren der Wirt· 
schaftslehre begriindet ist) auch das Bestreben, den Bodenreinertrag zu 
erhohen, nicht im Gegensatz zu volkswirtschaftlichen Anforderungen 
stehen5), wie bisweilen unter dem Eindruck hypothetischer Rechnungs. 
ergebnisse angenommen ist. 

Bei der Forsteinrichtung ist auf eine Erhohung der Bodenrente ins· 
besondere hinzuwirken: 

a) Durch die Forderung des Massen· und Wertzuwachses. Je groBar 
beide sind, um so groBer ist der UberschuB des Ertrags iiber die Kosten. 

b) Durch die Abnutzung solcher Bestande, welche ihren Kapital· 
wert ungeniigend verzinsen. 

1) V gl. die Formel des Kostenwerts im 3. Abschn. 
2) Diese Regel ist bereits enthalten in Konig: Forstmathematik, 4. Aufl., 

§ 420 (Ermittelung der rohen und reinen Wertzunahmeprozente Bowie der Boden· 
werte von Waldgrundstiicken). 

3) Smith, A.: Volkswohlstand, 1. Buch, 11. Kap. ("Rohe oder niedrige LOhne 
und Gewinne sind die Ursachen hoher oder niedriger Preise, hohe oder niedrige 
Rente ist deren Wirkung"). Ricardo, D.: GrundgeB. der Volkswirtschaft, II ("Das 
Steigen der Rente ist immer die Folge deB zunehmenden Wohlstandes in einem 
Lande"). 

') Helfericb: Sendscbreiben an Judeich, Forstl. Blatter 1872, II: Boden· 
wert alB Kostenpunkt der Rolzerzeugung. 

6) Smith, A.: a. a. O. ("Ein jeder Fortschritt in dem Zustand der mensch· 
lichen Gesellschaft wirkt dahin, entweder unmittelbar oder mittel bar die wirkllche 
Bodenrente zu erhohen"). 
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Abgesehen von den Mitteln der forstlichen Technik wird eine Zu
nahme der Bodenrenten mit dem Fortschritt der Volkswirtschaft, der 
eine Zunahme des Holzbediirfnisses zur Folge hat, herbeigefiihrt. 

III. Berechnungen. 
Wegen des unter II 1 angegebenen Verhaltnisses, wonach der Boden 

Ursache der Preise und Bestandteil der Produktionskosten ist, muB ein 
Bodenwert bei der Forsteinrichtung berechnet oder eingeschatzt werden. 
Auch wenn, wie es meist der Fall ist, nur letzteres geschieht, miissen 
einer solchen Schatzung rechnungsmaBige Grundlagen gegeben werden. 
Alle Nachweise der Bodenwerte sind nach Holzart und Standortsklassen 
getrennt zu haIten. 

Die Berechnung kann erfolgen: 
a) als Kostenwert, der sich nach dem Ankaufspreis plus den 

etwa aufgewendeten Meliorationskosten ergibt. Da der Boden im groBen 
forstlichen Betriebe nicht Gegenstand des Kaufs und Tausches ist, so 
kann diese Methode nur selten Anwendung finden. 

Der Wert, den der Boden fiir den Waldbesitzer bei der eigenen 
Bewirtschaftung besitzt, ist ein Erzeugungswert, dessen Eigentiimlich
keit am besten durch die Berechnung 

b) als Erwartungs- oder Ertragswert entsprochen wird. Derselbe 
wird gefunden durch Diskontierung der zu erwartenden Ertrage ab
zuglich der auf den gleichen Zeitpunkt reduzierten Kosten nach der be
kannten Formel l ): 

B = Au+ Da ·l,Opu-a+Db • 1,OpU-" + ... -c ·l,Opu _ V 
e 1,Opu-l . 

Diese Formel, mathematisch korrekt hergeleitet, entspricht den 
Verhaltnissen des aussetzenden Betriebs und ist anzuwenden, wenn der 
Wert fiir ein aus der Forstwirtschaft ausscheidendes Grundstiick nach
gewiesen werden solI. Die Forsteinrichtung hat es aber vorzugsweise 
mit dem nachhaltigen Betrieb zu tun, ohne daB auf Eigentumswechsel 
Riicksicht zu nehmen ist. Die Formel unterstellt ferner ein Gleichbleiben 
ihrer Bestandteile. Fiir die wirkliche Sachlage ist es aber charakteristisch, 
daB aIle Elemente der Formel einen varia bIen Charakter tragen. 

c) Nach den Bodenrenten (als Rentierungswert). Beim nachhal
tigen Betrieb ist nicht die einzelne Flache fiir sich in ihrer Leistung 
zu untersuchen, sondern sie ist als Teil eines Ganzen, der Wirtschafts
einheit, zu betrachten. Unterstellt man eine aus u Flacheneinheiten 
und u regelmaBig abgestuften Altersklassen bestehende Wirtschafts
einheit (Normalwald), und bezeichnet man mit A die jii.hrlichen ernte-

1) Von Faustmann: Neue Jahrbuoher der Forstkunde. 1853. 
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kostenfreien Abtriebsertrage, mit D die Summe der jahrlichen Vor
ertrage aus Durchforstungen und zufalligen Ergebnissen, mit N das 
normale Holzvorratskapital, mit c und v die jahrlichen Ausgaben fiir 
Kultur, Verwaltung, Schutz usw., so ist die jahrliche Rente fiir die 
Flacheneinheit 

A+ D-(c +v) -N· O,Opl) 
u 

Nach der Bodenrente laBt sich bei gegebenem ZinsfuB auch der Wert 
des Bodens ermitteln. Ein Prolongieren und Diskontieren der Werte 
der Ertrage und Produktionskosten ist hiernach zum Nachweis der 
Bodenrente und Bodenwerte nicht erforderlich. 

Sechster Abschnitt. 

Das Waldkapital. 
I. Erklarungen. 

1. Das Waldkapi tal. 

Wenn auch der Boden durch seine Unbeweglichkeit und Unver
mehrbarkeit charakteristische Eigentumlichkeiten wirtschaftlicher und 
sozialer Natur besitzt, die ihm die Eigenschaft eines besonderen Pro
duktionsfaktors geben, der anderen Faktoren nicht einfach koordiniert 
werden kann, so wird es zum Nachweis der Rentabilitat doch erforder
lich, ihn mit dem Vorrat zu einer mathematischen Einheit zu verbinden. 
Boden (B) und Vorrat (N, normaler Vorrat) bilden zusammen das 
Waldkapital, das als die notwendige Grundlage jeder geordneten Wirt
schaft anzusehen ist. 

2. Das Grundkapital. 

Pre BIer fUhrte zum Nachweis der Rentabilitat das sog. Grund
kapital ein2), "welches den physischen wie finanziellen, den materiellen 
und wirklichen Grund darstellt, auf und in welchem aIle Holzwirtschaft 
fuBt und wurzelt". Dieses Grundkapital umfaBt auBer dem Boden 
noch ein Kapital, als dessen Zinsen die jahrlichen Ausgaben fiir Steuern, 
Verwaltung, Schutz und Kultur zu betrachten sind. Ein solches Kapital 
existiert nicht; es ist eine fingierte GroBe, die aber, da sie stetigen 
Schwankungen ausgesetzt ist, fiir langere Zeit nicht festgestellt werden 
kann. Es entspricht dem Sachverhalte besser, daB man die jahrlichen 

1) Anwendungen dieser Formel hat der Verfasser bereits in seinen Folgerungen 
der Bodenreinertragstheorie gemacht. Die Buchstaben beziehen sich auf die Flache 
einer regelmal3igen Betriebsklasse (= u hal. 

2) .Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1860: Der rationelle Waldwirt und sein Wald
bau des hochsten Reinertrags. 1858. 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Aun. 9 
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Kosten wem wirklich verausgabten Betrage nach von den Ertragen 
in Abzug bringt, wie es auch in der Praxis allgemein geschieht. 

3. Das Verhaltnis der Nutzung zum Waldka,pital. 

Dem Produktionsfonds B + N steht die Nutzung, welche aus den 
Endertragen (A) und den Vorertragen (D) zusammengesetzt ist, gegen
iiber. In einem Normalwald ist dieser Endertrag gleich dem Zuwachs 
des Hauptbestandes, der Vorertrag gieich der Summe aller von den 
Durchforstungen ergriffenen Zuwachsteile. 

Das Verhatlnis der Nutzung zum WaldkapitaI, bezogen auf die 
Einheit 100, ist 

=A+D 100 
B+N . 

Es driickt das von Paulsen und Hundeshagen 1) in die Forst
wirtschaft eingefiihrte Nutzprozent aus mit EinschiuB der Vorertrage 
und mit Ausdehnung auf den Wert der Nutzungen. Um das reine Wert
zunahmeprozent darzustellen, sind von A + D zunachst die Gewin
nungskosten abzuziehen, sodann auch samtliche jahrlichen Kosten. 
Werden diese mit c (samtliche Kulturkosten) und v (jahrliche Ausgaben 
fiir Verwaltung, Schutz, Steuern) bezeichnet, so ist das Verhaltnis des 
reinen Ertrages zum Waldkapital (bezogen auf 100) 

=A+~~~+ v) 100. 

II. Die Verzinsung des Waldkapitals. 
Um das VerhaItnis zwischen Ertrag und Produktionsfonds zu regeln, 

muB ein ZinsfuB in die Rechnung eingesetzt werden. Er ist ffu viele 
Aufgaben der Betriebsregelung, insbesondere fiir die Umtriebszeit, 
von Bedeutung; seine Begriindung unterliegt aber besonderen Schwierig
keiten. 1m allgemeinen gelten nachstehende Regein. 

1. Die Hohe des ZinsfuBes. 

Trotzdem im allgemeinen in der Nationa16konomie die Regel eines 
gleichmaBigen, landesiiblichen ZinsfuBes vertreten wird, so bestehen 
doch bei der Forstwirtschaft durch die lange Dauer zwischen Begriindung 
und Ernte der Bestande VerhaItnisse, welche bedingen, daB der Zinsfu~ 
niedriger ist als bei der Anlage der gewerblichen Kapitale. Die Ursachen 
sind: 

a) Die lange ununterbrochene Wirksamkeit des WaJdkapitals, 
die in diesem MaBe im gewerblichen Leben fast niemaIs vorkommt. 

1) Vgl. das Verfahren von Hundeshagen im 5. Teil. 
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b) Die im allgemeinen, trotz vieler die einzelnen Bestande treffenden 
Gefahren, im groBen bestehende Sicherheit der Wirtachaftsfiihrung. 

c) Die mit dem allgemeinen und forstlichen Kulturfortschritt ein
tretende Zunahme der Ertrage. 

d) Die beim Fortschreiten der volkswirtschaftlichen Entwicklung 
eintretende Abnahme des landesiiblichen Zinsfulles. 

e) Die Gebundenheit des Bodens und Vorrats. Mit Riicksicht auf 
diese kann in Frage kommen, ob nicht eine besondere Einschatzung des 
Holzvorrates1) "nach MaBgabe des erzielbaren Gewinns unter An
wendung des laufenden ZinsfuBes ala Kapitalisierungsfaktor" in An
wendung zu bringen ware. Dem Wesen des forstlichen Betriebs und dem 
Charakter des Holzvorrats wird aber durch eine Herabsetzung des Zins
fuBes besser Rechnung getragen als durch ermaBigte Einschatzung der 
Vorratswerte. 

2. Unterschiede des forstlichen ZinsfuBes. 

EinfluBreicher als eine allgemein gehaltene Begriindung des Zins
fuBes ist fiir die Gestaltung der Betriebsplane die Forderung, daB der 
forstliche ZinsfuB nicht gleich sein, sondern daB er je nach den vor
liegenden wirtschaftlichen Verhiiltnissen verschieden sein muB. Die 
Ursachen, welche zur Anwendung verschiedener ZinsfiiBe trotz der dabei 
unvermeidlichen subjektiven Auffassungen Veranlasusng geben konnen, 
liegen in folgendem: 

a) Indem verschiedenen Gradeder Gebundenheit. Beim Vorhanden
sein von groBen Flachen zusammenhangender Altholzbestande kann die 
Wirtachaft wegen der technischen MaBnahmen und der AbsatzverhaIt
nisse nur allmahlich einer hoheren Verzinsung entgegengefiihrt werden. 

b) In dem verschiedenen Grade der Stetigkeit und Sicherheit 
der Wirksamkeit des Waldkapitals. Die Stetigkeit des Waldkapitals 
kann durch Schaden der Natur, durch andere Betriebsstorungen und die 
Verjiingung vermindert werden. Die Sicherheit der Ertrage ist nach den 
vorkommenden Naturschaden verschieden, und die Annahme, daB die 
Werte des Holzes in Zukunft steigen werden, tritt je nach den obwalten
den VerhaItnissen in verschiedenem Grade hervor. Indem man diese 
Grundsatze wiirdigt, ergeben sich Verschiedenheiten des ZinsfuBes 

1. Nach Holzarten. FUr Holzarten, die von NatUl'llchaden wenig zu 
leiden haben (Buche, Eiche) ist ein niedrigerer ZinsfuB anzuwenden als 
fiir solche, welche in starkerem MaBe davon betroffen werden (Kiefer, 
Fichte). 

2. Nach der Umtriebszeit. AIle Grlinde, welche fiir einen niedrigen 
forstlichen ZinsfuB angefiihrt werden, kommen bei hohen Umtriebs
zeiten in starkerem MaBe zur Geltung. Die Moglichkeit hoher Umtriebs-

1) Nach Helferich: Sendschreiben an J udeich, Forstl. Blatter 1872. 
9* 
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zeiten ist an die Voraussetzunggebunden, daB die Bestande bis zu Mhe
rem Alter von starkeren Schaden verschont bleiben. Auch die Ver
mutung, daB der Tauschwert des starkeren Holzes in hoherem MaBe 
steigen wird als der des schwachen, iibt eine gleiche Wirkung. Dieser 
grundlegenden Anschauung entsprechen auch ii.ltere und neuere Anord
nungen der Praxis I }. 

3. Anwendung des ZinsfuBes. 

Wegen der Menge der unwagbaren EinflUsse forsttechnischer und 
okonomischer Natur kann man die Verzinsung des Vorrats in prazisen 
unanfechtbaren Zahlen nicht nachweisen. Man wird auch hier haufig 
den Weg des Gutachtens wahlen mUssen, dem aber griindliche Zahlen
nachweise beizufiigen sind. Die Forderung einer bestimmten Hohe der 
Verzinsung kann aber nicht verlangt werden, da die Verzinsung in der 
Forstwirtschaft die Folge einer Menge forsttechnischer und volkswirt
schaftlicher Verhaltnisse ist. Immer aber ist es von Bedeutung, bei der 
Betriebsregelung die Mittel festzustellen, welche ergriffen werden kon
nen, um die Rentabilitat giinstiger zu gestalten. Sie stimmen mit den 
Mitteln zur Hebung der Bodenreinertrage iiberein. 

In der Praxis wird die Verzinsung des Waldkapitals bei der Ein
richtung der sachsischen Staatsforsten2} nachgewiesen. 

1) Namentlich in den Bestimmungen der preuJ3ischen Staatsforstverwaltung. 
In der Anleitung zur Waldwertberechnung von 1866, § 6, FuBnote, wird bemerkt: 
"Je linger ein Zeitraum ist, fiir welchen ein Kapital ohne Unterbrechung und ohne 
daB die mit der Veranlagung •.• verbundene Millie, Kosten UBW •••• eintreten, 
mit Zins auf Zins werbend sicher angelegt wird, um so geringer kann der ZinsfuB 
sein." Undinder Verfiigung vom 15. Mai 1905, betreffend Waldwertsberechnungen, 
wird unter 10 bestimmt: "Bei Zugrundelegung eines 80jahrigen und kiirzeren Um
triebsalters sind in der Regel30f0 - beiAnnahme eines hOherenAbtriebsalters in 
der Regel 21/ 2 % Zinseszinsen auch fiir Kapitalisierungen in Ansatz zu bringen." 

2) Vgl. den 2. Abschnitt des 5. Teils. III (Sachsen). 



Dritter Teil. 

Die Aufstellung der Wirtschaftsplane. 
Die in materieller Hinsicht wichtigste Aufgabe der Forsteinrichtung 

geht dahin, fUr die zukunftige Bewirtschaftung bestimmte Regeln auf
zustellen, die teils allgemein gehalten, teils mit Bezug auf die einzelnen 
Bestande gegeben werden miissen. Solche Wirtschaftsregeln werden 
nach ihren Grundlagen durch die Standortsverhaltnisse - nach ihren 
Zielen durch die okonomischen Aufgaben der Wirtschaft bestimmt. 
Sie miissen mit der notigen Klarheit und Bestimmtheit gegeben werden, 
ohne aber den Wirtschafter uber das gebotene MaB einzuschranken. 

Die wichtigsten Aufgaben der Wirtschaftsplane fUr den regelmaBigen 
Hochwald betreffen: 

1. Die Aufstellung der Betriebsklassen, mit der zugleich ein Urteil 
uber die Betriebsarten, Holzarten und Umtriebszeiten zu verbinden ist. 

2. Die raumliche Ordnung des Waldes und seiner Teile. 
3. Die Bestimmung der Hiebsreife fur einzelne Bestande und der 

Umtriebszeit fUr die Betriebsklassen. 
4. Die Feststellung des Abnutzungssatzes an Haubarkeits- und Vor-

nutzungen. 
5. Die waldbaulichen Aufgaben der Forsteinrichtung. 
6. Den Nachweis der Rentabilitat. 
7. Die formale Darstellung der Betriebsplane durch Schriften und 

Karten. 
Den Bestimmungen fUr die Betriebsregelung fUr den schlagweisen 

Hochwald sind noch erganzend hinzuzufugen: 
8. Die Aufstellung der Wirtschaftsplane fUr andere Betriebsarten 

(Plenterwald, Mittelwald, Niederwald). 

Erster Abschnitt. 

Die Bildung der Betriebsklassen. 
In groBeren Revieren kommen meist Bestande vor, die nach ihrer 

Beschaffenheit und ihrem Verhalten verschieden sind und deshalb bei 
der Betriebsregelung nicht einheitlich behandelt werden konnen. Die 
ortliche Abgrenzung der starksten solcher Verschiedenheiten ist bereits 
durch die wirtschaftliche Einteilung vollzogen. Es bedarf aber noch des 



134 Die Bildung der Betriebsklaasen. 

Eingehens auf die Eigentumlichkeiten der Bestande, um den Forderungen 
der Betriebsregelung zu genugen. 

Durch die Bildung von Betriebsklassen sollen diejenigen Bestande 
einer Wirtschaftseinheit zu einem Verbande zusammengefaBt werden, 
welche innerhalb des Zeitraums, fUr welchen der Wirtschaftsplan auf
gestellt wird, einer gleichartigen Bewirtschaftung unterworfen werden; 
verschieden zu bewirtschaftende Bestande sind dagegen durch Zu
weisung zu verschiedenen Betriebsklassen voneinander zu trennen. 
Eine solche Ordnung der Glieder eines Reviers erleichtert die Aufstellung 
von Wirtschaftsregeln; die Betriebsfiihrung erhalt dadurch die erforder
liche Bestimmtheit. 

I. Bestimmungsgriinde fUr die Bildung 
der Betriebsklassen. 

Verschiedenheiten in der Bewirtschaftung, welche AnlaB geben 
konnen, Betriebsklassen zu bilden, erstrecken sich insbesondere auf die 
vorkommenden Betriebsarten, Holzarten und Umtriebszeiten. Dauern
den Abweichungen in dieser Richtung liegen meist Verschiedenheiten 
des Standorts zugrunde. Sofern die rechtlichen Verhaltnisse in einem 
Revier verschieden sind, konnen auch sie zur Bildung besonderer 
Betriebsklassen Veranlassung geben. 

Wegen des angegebenen Zusammenhanges hat man mit der Bildung 
der Betrie bsklassen zugleich die auf Betrie bsart, Holzart und U mtrie bszeit 
bezuglichen Erwagungen vorzunehmen. Inhaltlich stimmt daher· eine 
Begriindung der Betriebsklassen mit der Festsetzung der Bestimmungen 
uber Holzart, Betriebsart und Umtriebszeit fast uberein. 

1. Wurdigung der Betrie bsart. 

Ein naheres Eingehen auf die technischen Besonderheiten der Be
triebsarten ist Aufgabe des Waldbaus. Bei der Betriebsregelung ist es 
aber erforderlich, daB die in dieser Beziehung bestehenden Verhaltnisse 
untersucht werden. Es ist ein Urteil daruber abzugeben, ob sie unver
andert bestehen bleiben, oder ob und, zutreffendenfalls, welche Verande
rungen vorgenommen werden sollen. 

Je nach der Entstehung und Zusammensetzung der Bestande wer
den bekanntlich Niederwald, Mittelwald, Plenterwald und regelmaBiger 
Hochwald als besondere Betriebsarten unterschieden. 

a) Der Niederwaldbetrieb. Er ist beschrankt auf Holzarten, die vom 
Stocke ausschlagen. Da die Stocke im hoheren Alter an Ausschlag
fahigkeit verlieren, so ist der Niederwald, wenn nicht besondere MaB
nahmen zu seiner Pflege getroffen werden, nicht imstande, den Boden 
dauernd in gutem Zustand zu erhalten. Noch ungunstiger verhalt er 
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sich in okonomischer Beziehung. Das hauptsachlichste Sortiment, 
welches er liefert, ist geringwertiges Reisig. Er steht daher zu den An
forderungen der Wirtschaft im Gegensatz; nur wenn nicht Holz sondern 
Rinde das Ziel der Wirtschaft bildet, kann seine Erhaltung angezeigt 
sein. Ubrigens sind die bestehenden Niederwaldungen, sofern nicht be
sondere Verhaitnisse (wie z. B. Schutzwald) ihre Erhaltung wiinschens
wert machen, so schnell in Hochwald umzuwandeln, als es die Ver
mogensverhaltnisse des Waldeigentiimers gestatten. 

b) Der Mittelwaldbetrieb. Der Mittelwald bietet fiir die Holzarten, 
welche zu ihrer Entwicklung weiten Wachsraum bediirfen (Eiche, Esche, 
Ahorn, Riister, Pappel u. a.) gute Wuchsbedingungen. Trotzdem ver
mag er den volkswirtschaftlichen Aufgaben der Wirtschaft nur selten 
zu geniigen. In bezug auf die Fahigkeit, die Bodenkraft zu erhalten, 
steht er dem Hochwald nach, wie sich ergibt, wenn nicht die guten Boden, 
die er haufig einnimmt, mit schlechteren, sondern wenn Boden von glei
cher Beschaffenheit, wie sie im Hochwald vorliegen, zur Vergleichung 
mit diesem herangezogen werden. Er steht dem Hochwald nach, weil 
in ihm eine groBe Menge von geringwertigem Reisig erwachst und weil 
die erzeugten Stamme abholziger und astiger sind als die im Schlusse 
des Hochwaldes erwachsenen. Tatsachlich haben die meisten Staats
forstverwaltungen durch die Vorschrift, daB die Kulturen in der Form 
von Horsten ausgefiihrt werden sollen, auf eine Uberfiihrung des Mittel
waldes in den Plenterwald bereits hingewirkt. 

c) Der Plenterbetrieb. Zugunsten des Plenterbetriebs, der sich beim 
ausschlie13lichen WaIten der Natur infolge der ungleichen Lebensdauer 
der Baume an vielen Orten ausgebildet hat, wird geltend gemacht, 
daB er den Boden in gutem Zustand erhalt, daB er bei richtiger Zusam
mensetzung in der Holzmassenerzeugung keiner andern Betriebsart 
nachsteht, daB Stamme von l3ehr guter Beschaffenheit in ihm erwachsen, 
daB er von den Schaden der organischen und anorganischen Natur 
weniger zu leiden hat als gleichaltrige Bestande einer Holzart und daB 
er fiir die Zwecke des Schutzes und der landschaftlichen Schonheit 
am besten geeignet ist. Gleichwohl wird seine Wiedereinfiihrung in 
groBerem MaBstab, trotz mancher dahin gerichteter Bestrebungen 
der neueren Zeit!) nicht in Frage kommen. Ein guter Bodenzustand 
kann auch im Rahmen des gleichaItrigen Hochwaldes mit den Mitteln 
der Boden- und Bestandespflege erhaIten werden. Die Bedingungen fiir 

1) Sie beziehen sich namentlich auf die Einfiihrung des sogenannten Dauer
waldes, die von Moller (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1920, Kieferndauerwald
wirtschaft; Der Dauerwaldgedanke 1922) und von Wie becke (Der Dauerwald, 
2. Auf I. 1923) warm befiirwortet wurde. Eine ausfiihrliche Besprechung des Dauer
waldes erfolgte in der 19. Hauptversammlung des deutschen Forstvereins, 1922 zu 
Dessau. (Bericht Seite 81f£') Auch auf der Tagung des deutschen Forstvereins 
in Salz burg wurde die Dauerwaldfrage eingehend er6rtert. 
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eine hohe Massen- und Werterzeugung sind aber im Plenterwalde wegen 
des Einflusses der aIteren Stammklassen auf die in ihrer Nahe befind
lichen jiingeren, sowie aus praktischen Griinden, namentlich wegen der 
Fallungs- und Raumungsschaden, schwieriger herzustellen alB im schlag
weisen Hochwald. Der praktische Betrieb ist mit vielen Schwierigkeiten 
und Storungen verbunden, die bewirken, daB die wirklichen Zustande 
des Plenterwaldes von dem idealen, den seine Vertreter im Auge haben, 
stark abweichen. Am meisten steht seiner Einfiihrung der Umstand 
entgegen, daB die standige Beschattung, die im Plenterwalde vorliegt, 
zu wenig Jungwuchs zur Entwicklung kommen laBt. Insbesondere fin
den die Lichtholzarten (Eichen, Eschen, Kiefern, Larchen) im Plenter
walde nicht die ihnen entsprechenden Wuchsbedingungen. Eine Riick
kehr zu diesem ist hiernach im groBen Betriebe, abgesehen von Schutz
und Schonheitswaldungen, nur ausnahmsweise angezeigt. 

d) Der regelmi8ige Hochwald. Die Erkenntnis der den genannten 
Betriebsarten eigentiimlichen MangellaBt dariiber keinen Zweifel, daB im 
groBen praktischen Betrieb dem regelmaBigen Hochwald am meisten 
Bedeutung zukommt. Seine Einfiihrung durch die leitenden Forstwirte, 
die zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Forstwissenschaft gefordert 
haben, war der bedeutendste Fortschritt, der dieser seither beschieden 
gewesen ist. Die Bedingungen fiir die Entwicklung der Bestande liegen 
hier am giinstigsten. Durch den senkrecht freien Stand der Stamme 
wird der Hohenwuchs, durch den seitlichen SchluB die Astreinheit am 
besten gefOrdert. Den Nachteilen, die mit der groBen Ausdehnung 
gleichartiger Bestande verbunden sein konnen, laBt sich mit den Mitteln 
der Boden- und Bestandespfiege entgegentreten. Zu den in dieser 
Richtung zu ergreifenden Mitteln geMren: die Beschrankung des Kahl
schlags; die Fiihrung der Schlage in der Richtung gegen Sonne und 
Wind; die Vermeidung zu groBer Schlage bei der natiirlichen Verjiin
gung; die Erhaltung aller Holzwiichse, welche zum Schutze von Boden 
und Bestand dienen konnen; die Anwendung der Hochdurchforstung; 
der Unterbau von Stangenorten mit Holzarten, die den Boden schiitzen, 
die Begiinstigung von Wertstammen durch Freistellung und "Oberhalt. 

2. Wiirdigung der Holzart. 
Das Verhalten der vorhandenen Holzarten muB vor Aufstellung 

der Wirtschaftsplii.ne untersucht und die Moglichkeit der Einfiihrung 
anderer Holzarten in Erwagung gezogen werden. Dabei sind stets die 
Erfahrungen, die durch die seitherigen Wirtschaftsfiihrer gemacht sind, 
eingehend zu wiirdigen. Gelegenheit, Anderungen der Holzart vorzu
nehmen, besteht hauptBachlich fiir die Bestande, deren Verjiingung 
im nachsten Wirtschaftszeitraum vollzogen werden soIl. Aber auch im 
Wege der Lauterungen und Durchforstungen kann auf die Ausdehnung 
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oder Verminderung der Anteilnahme einzelner Holzarten an der Be
standesbildung hingewirkt werden. Bestimmend fiir die Holzart sind 
namentlich die Standortsverhii.ltnisse, die Wertleistung und die Sicher
heit der Betriebsfiihrung. 

Eine eingehende Wiirdigung des Standorts als Bestimmungsfaktor 
der Holzart ist Aufgabe des Waldbaues. Beziiglich des Bodens fiihren 
die Beobachtungen iiber die natiirlichen Beziehungen zwischen dem 
chemischen Gehalt des Bodens und dem Gedeihen der Pflanzen, die auf 
ihm wachsen, zu der Folgerung, daB die chemisch reicheren BOden den 
anspruchsvolleren Holzarten, insbesondere den edelen Laubholzern, 
zufallen, die armeren dem Nadelholz. Betreffs der Lage, von der die 
Warmemenge, die Warmeverteilung, die Starke der Niederschlage 
und das Eintreten mancher Naturschaden abhangig sind, gilt die Regel, 
daB die Holzarten sich in den mittleren Teilen ihrer natiirlichen Ver
breitungsgebiete nach jeder Richtung hin am giinstigsten verhalten. 
Von den deutschen Hauptholzarten macht die Eiche die h6chsten, 
Fichte und Kiefer machen die geringsten Anspriiche an die Warme. 

Dber die Werterzeugung der Holzarten, die Gegenstand der Wirtschaft 
sein sollen, gibt eine gute Preisstatistik die beste Auskunft. Am meisten 
Bedeutung haben hierbei die Stammholzsortimente aller Starkeklassen. 

Zur Beurteilung der Gefahren der organischen und anorganischen 
Natur sind stets die in der seitherigen Wirtschaft gemachten Erfahrun
gen zu beachten. Je besser die Standorlsverhii.ltnisse einer Holzart ent
sprechen, urn so mehr ist sie befahigt, Naturschaden zu widerstehen 
und von stattgehabten Schaden sich wieder zu erholen. Ebenso ist auch 
die Fahigkeit, die Bodenkraft zu erhalten, von wesentlicher Bedeutung. 

Eine allgemein gehaltene Beurteilung des forstlichen Verhaltens der 
Hauptholzarten fiihrt fiir die groBen Wirtschaftsgebiete Deutschlands 
zu dem E.rgebnis, daB die Eiche in milden Lagen und auf guten BOden 
am meisten leistet, die Buche mit den ihr einzumischenden Laub
und NadelhOlzern dem kraftigen Boden eines gemaBigten Klimas am 
besten entspricht, daB die Fichte die vorherrschende Holzart in den 
hoheren Lagen der Gebirgsforsten ist, wahrend die Kiefer auf den 
SandbOden der Ebene die besten Bedingungen findet. 

Eine Vereinigung der genannten Riicksichten ist unter Umstanden 
durch die Anlage gemischter Bestande herbeizufiihren. Auf diese 
ist deshalb entsprechend den durch die Verschiedenheit des Standorts 
gegebenen Bedingungen Bedacht zu nehmen. 

3. Die Feststellung der Umtriebszeit. 
Da die FIache, welche in der nachsten Wirtschaftsperiode zur Ver

jiingung in Angriff genommen werden solI, von der Umtriebszeit ab
hangig ist, so kann sie auf Grund der gegebenen Gesamtflache nur dann 



138 Die Bildung der Betriebsklassen. 

bestimmt werden, wenn Bestande gleicher Umtriebszeit zu einem 
Betriebsverbande vereinigt sind. Ebenso kann auch das fiir aIle Er
tragsregelungsmethoden des schlagweisen Betriebs sehr wichtige nor
male Altersklassenverhaltnis nur nach dem Verhaltnis des Umfangs 
der Altersklassen zur Umtriebszeit bestimmt werden. 

Die jahrliche Abtriebsflache ist unter narmalen Verhaltnissen (wenn 
man von der Schlagruhe absieht) = t:u, die periodische, je nach dem 
Umfang der Altersklasse = (f:u) 20 oder (f:u) 10. Die indieser Beziehung 
als Muster fiir den strengsten jahrlichen Nachhaltbetrieb giiltigen Regeln 
wurden von K. Heyer 1) in die Satze gefaBt: "Bei dem Hochwald
kahlschlagbetrieb ... miissen so viele raumlich getrennte Schlage vor
handen sein, als die Umtriebszeit Jahre zahlt. Der alteste Schlag muB 
unmittelbar vor dem Hiebe das Alter der Umtriebszeit besitzen, der 
jiingste einjahrig sein; die Alter der iibrigen Schlage miissen je um ein 
Jahr differieren. - Beim Femelschlagbetrieb werden soviel Jahres
schlage in einen Periodenschlag zusammengefaBt, als die Verjiingungs
dauer Jahre zahlt." Diese von normalen Verhaltnissen abgeleiteten 
theoretischen Satze erleiden jedoch durch die Schutzbediirftigkeit der 
Kulturen und die dadurch herbeigefiihrte allmahliche Fiihrung der 
Kahlschlage, durch die Vorverjiingung einzelner Holzarten und Aushiebe 
der verschiedensten Art zur Herbeifiihrung und Beforderung der natiir
lichen Jungwiichse vielfache Anderungen. - Weiteres hieriiber siehe im 
Abschnitt iiber die Hiebsreife und Umtriebszeit. 

II. Beschrankung der Betriebsklassen. 
Bei Beriicksichtigung der genannten Bestimmungsgriinde scheint 

die Zahl der Betriebsklassen eines Reviers so groB sein zu miissen, 
als den Kombinationen aus den vorkommenden Betriebsarten, Holz
arten und Umtriebszeiten entsprechend ist. In der Praxis ges£altet sich 
die Betriebsklassenbildung jedoch weit einfacher. Zunachst wird sie 
beschrankt durch eine gewisse MindestgroBe. Das MaB derselbenist nach 
der GroBe der Wirtschaftseinheit verschieden, solI aber im allgemeinen 
der Forderung geniigen, daB innerhalb der Betriebsklassen ein regel
maBiger nachhaltiger Betrieb (wenn auch nicht im strengen Sinne) in 
Aussicht genommen werden kann. Kleine Flachen (z. B. einzelne Eden
bestande an Wasserlaufen, Eschen in Mulden, 'Eichen auf Lehmkopfen 
im Sandgebiet) bleiben bei der Betriebsklassenbildung unberiicksichtigt. 
Ferner sind wirtschaftliche Verschiedenheiten geringen Grades nicht in 
besonderen Betriebsklassen zum Ausdruck zu bringen; Bestande, die 
solche enthalten, konnen vielmehr unbedenklich zu derselben Betriebs
klasse verbunden werden. Diese wird dann durch Angabe mittlerer 

1) Die Waldertragsregelung, 3. Auf I., § 30. 
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Zahlen charakterisiert. Am wenigsten wird eine derartige Verschmelzung 
bei Abweichung der Betriebsarten zulassig erscheinen. Verschiedene 
Betriebsarten erfordern bei der Ertragsregelung und Wirtscha£ts£iihrung 
eine zu verschiedene Behandlung, als daB ihre Vereinigung zu derselben 
Betriebsklasse zulassig oder zweckmaBig erscheinen konnte. Wohl aber 
ist dies bei verschiedenen Holzarten zulassig. Wenn diese gleichartig 
bewirtscha£tet werden! so ist die Aufstellung getrennter Betriebsklassen 
nicht erforderlich. Insbesondere ist die Vereinigung angezeigt, wenn 
verschiedene Holzarten nicht nur getrennt, sondern auch in Mischungen 
auftreten. In diesem Falle bringen die nach Betriebsklassen ge£ertigten 
Berechnungen und Abschliisse der Plane die Leistungen der Holzarten 
doch nicht zum richtigen Ausdruck. 

Auch hinsichtlich der Umtriebszeit kann man kleine Unterschiede 
bei der Bildung der Betriebsklassen unbeachtet lassen. Die wirkliche, 
mit Zahlen zu belegende Hiebsrei£e ist auch auf gleichem Standort nach 
der Bescha£fenheit der einzelnen Bestande sehr verschieden. In den 
Zahlen der Plane konnen in dieser Beziehung immer nur mittlere Ver
haltnisse zur Darstellung gelangen. Fiir die Praxis kann es unter diesen 
Umstanden nur darauf ankommen, durch die Betriebsklassenbildung 
starkere Abweichungen, die wesentliche Verschiedenheiten hinsichtlich 
der okonomischen Wirtschaftsziele ausdriicken, abzusondern. So werden 
z. B. Kiefernbestande, die zwecks Starkholzerziehung mit einer Um
triebszeit von 120 Jahren behandelt werden, von solchen getrennt, in 
denen Grubenholz oder schwacheres Bauholz das Wirtschaftsziel bildet, 
das schon bei 60jahriger Umtriebszeit erreicht wird. Die zahlreichen 
"Obergange im konkreten Abtriebsalter, die nach der BeschaHenheit 
der Bestande etwa zwischen 80 und 100 Jahren oder 100 und 120 Jahren 
liegen, bleiben unberiicksichtigt. 

Innerhalb desselben Wirtschaftsgebietes werden die Ausscheidungen 
der Betriebsklassen durch die Faktoren des Standorts bestimmt. Auf 
gleichem Standort liegt in der Regel keine Veranlassung vor, verschiedene 
Holzarten, Betriebsarten oder Umtriebszeiten einzufiihren. Auf geringem 
Boden ist meist gar nicht die Moglichkeit zu verschiedener Wirt
schaftsfiihrung vorhanden. FUr gute Bonitaten ist diese allerdings 
gegeben. Eine eingehende Untersuchung der die Rentabilitat be
stimmenden Verhaltnisse wird jedoch auch hier zu einer einfachen Ge
staltung des Betriebs und demgemaB zu einer Beschrankung der Betriebs
klassenbildung fiihren. 

Wie es sich unter Umstanden empfehlen kann, auf nebeneinander 
befindlichen Flachen verschiedene Betriebsklassen herzustellen, so 
konnen es die Verhiiltnisse gerechtfertigt oder notwendig erscheinen 
lassen, auf denselben Flachen zeitlich mit den Betriebsklassen zu wech
seln. Dies geschieht, wenn "Oberfiihrungen von einer zur anderen Holz-



140 Die raumliche Ordnung der Hauungen. 

oder Betriebsart vorgenommen werden. Derartige Wechsel konnen ins· 
besondere durch Veranderungen des Bodenzustandes notwendig werden, 
wie z. B. durch Streunutzung, Veranderungen des Grundwasserstandes 
und andere Verhaltnisse. Bei der Bildung der BetriebskIassen sollen 
aber nur solche Veranderungen in Riicksicht gezogen werden, welehe in 
dem nachsten Wirtschaftszeitraum vorgenommen werden sollen; solche 
dagegen, die erst in spaterer Zeit vollzogen werden, bleiben unberiiek· 
sichtigt. 

III. Bezeiehnung der Betriebsklassen. 
Die Grenzen der BetriebskIassen stimmen mit denjenigen der Be· 

standesabteilungen iiberein; sie sind daher schon bei den Vorarbeiten 
der Betriebsplane festgelegt. Die Breite der Aufhiebe, welche die Be· 
triebskIassen begrenzen, werden vorzugsweise durch die Riieksicht auf 
die Hiebsfolge bestimmt. Besondere Arbeiten sind daher in dieser 
Richtung nicht vorzunehmen. 

Auf den Karten werden die Betrie bsklassen, weil ihre einzelnen 
Glieder nicht immer ortlich zusammenliegen, nicht besonders bezeiehnet; 
die meisten Flachen werden durch die Farbe der Holzart gekennzeichnet. 
In den Taxationsschriften miissen sie dagegen bestimmt kenntlich ge· 
macht werden, da aIle Summierungen und Berechnungen nach den Be· 
triebsklassen getrennt zu halten sind. 

Zweiter Absehnitt. 

Die ranmliche Ordnung der Hauungen. 
I. Allgemeine Bedeutung der raumliehen Ordnung. 

Neben der zeitlichen Ordnung, die in der Bestimmung des jahrlichen 
oder periodischen Hiebsatzes ihre wichtigste Aufgabe hat, ist die raum. 
liehe Ordnung fiir die Betriebsregelung von weitgehender Bedeutung. 
Der Zweck, welchem sie dienen solI, ist dahin gerichtet, die Waldungen 
gegen die Schaden zu sichern, die ihnen durch nachteilige Einfliisse 
der Atmosphare, namentlich durch Sonne, Wind und Niedersehlage zu· 
gefiigt werden konnen. Bei allen hierauf gerichteten MaBnahmen ist 
das Augenmerk einmal auf die Bestande zu richten, welche verjiingt 
werden sollen; sodann auf ihre Umgebung, welche durch die Nutzung 
der zu verjiingenden Bestande freigestellt wird. In beiden Fallen ist der 
EinfluB, der hierdureh auf Boden und Bestand ausgeiibt wird, zu be· 
aehten. In den zu verjiingenden Orten ist nicht nur das vorhandene 
Altholz, sondern auch der zukiinftige junge Bestand zu beriicksichtigen. 
Am meisten Wert mull auf eine gute raumliehe Ordnung mit Riicksicht 
auf die Sturmgefahr gelegt werden. 
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Die Bedeutung der raumlichen Ordnung z"uerst nachdriicklich dar
gelegt zu haben, ist ein Verdienst H. Cottas. In seiner Anweisung zur 
Forsteinrichtung und Abschatzung, die er als die Frucht langjahriger, 
gepriifter Erfahrungen bezeichnet, stellte er als die vierte seiner hier 
niedergelegten Thesen nachstehende auf: "Die gute Einrichtung (raum
liche Ordnung) eines Waldes ist gewohnlich viel wichtiger als dessen 
Ertrags bestimmung." Ein Fehler, der in der Ertragsschatzung gemacht 
sei, konne jederzeit bei der Revision der Forsteinrichtung oder auch 
unabhangig von derselben leicht berichtigt werden. Fehler in bezug 
auf die raumliche Ordnung aber lie Ben sich nicht oder doch viel schwerer 
wiedergutmachen. 

Der Grad, in welchem die Betriebsfiihrung durch die Riicksicht auf 
die raumliche Ordnung, insbesondere ihren wichtigsten Faktor, den 
Sturm, bestimmt wird, ist nach den besonderen Verhaltnissen der Wirt
schaft sehr verschieden. Von EinfluB ist zunachst die Holzart. Flach
wurzelnde Holzarten sind durch Sturmschaden mehr gefahrdet als 
solche mit tiefgehenden Wurzeln. Ein bedeutender Langenwuchs 
steigert die Gefahr. Aus beiden Ursachen hat die raumliche Ordnung 
am meisten Bedeutung fiir die Fichte; hier steht sie bei der Betriebs
regelung an erster Stelle. Sodann sind die Standortsverhaltnisse zu 
beachten. Sturmschaden kommen in allen Lagen der Ebene, des Hiigel
landes und Gebirges vor. 1m hoheren Gebirge wirkt die geringe Lange der 
Stamme den Sturmschaden entgegen. Unter Umstanden kann durch die 
Gelande bildung, ins besondere durch vorliegende Hohen ein willkommener 
Schutz gewahrt werden. Lockerheit und Feuchtigkeit des Bodens stei
gern die Gefahr des Sturmes, wahrend Tiefgriindigkeit die Widerstands
fahigkeit der Stamme erhoht. Am meisten haben feuchte lockere Boden, 
die einer undurchlassigen Schicht aufliegen, vom Sturme zu leiden. 
Abgesehen von solchen besonderen Eigenschaften ist die Gefahr des 
Windwurfs und Windbruchs auf guten Boden groBer als auf geringen, 
wei! hier der Langenwuchs der Bestande bedeutender ist. Auch die Be
schaffenheit der Bestande ist von EinfluB auf die Sturmgefahr. Je 
hoher die Kronen angesetzt sind und je walzenformiger die Schaftbildung 
ist, urn so geringer ist die Widerstandsfahigkeit der Stamme gegen die 
Wirkungen des Sturmes und ebenso auch gegen die Belastungen durch 
Schnee und Eis. Je tiefer die Kronen herabreichen und je abfalliger die 
Schaftformen gebildet sind, urn so groBer ist die Widerstandsfahigkeit 
gegen die Schaden durch Sturm und Anhang. 

In der Praxis des 19. Jahrhunderts ist die Bedeutung der raumlichen 
Ordnung unter dem EinfluB der auf die Massenschatzung gerichteten 
Bestre bungen vielfach nicht ge biihrend beriicksichtigt worden. Am 
meisten gewiirdigt wurde sie in Sachsen, einmal infolge des Einflusses 
von H. Cotta und der von ihm begriindeten und geleiteten Forsteinrich-
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tungsanstalt, dann aber auch durch das Vorherrschen der Fichte, fUr 
die eine gute raumliche Ordnung der Bestande von besonderer Bedeutung 
ist. In den meisten anderen Staaten trat aber mit der Herrschaft des 
Fachwerks die zeitliche Bestimmung der Ertrage in den Vordergrund. 
wenn auch einzelne seiner Vertreter, wie insbesondere Oberlandforst
meister von ReuB, ein Schiller H. Cottas, bei der Anordnung iiber die 
periodische Verteilung der Bestande auf die raumliche Ordnung der
selben entschiedenen Wert gelegt haben. 

In PreuBen, wie auch in den kleineren mittel- und norddeutschen 
Staaten wurde iibrigens der von Cotta ausgesprochene Grundsatz: 
"Das Verfahren der Waldabschatzungslehre muB durch die Verschieden
artigkeit der Zwecke und der Ortsverhaltnisse bestimmt werden" auch 
auf die raumliche Ordnung anerkannt und betatigt. Noch entschiedener 
verwarf Pfeil die Anwendung allgemeiner Regeln auch auf diesem 06-
biet und betonte die Notwendigkeit der Beriicksichtigung der ortlichen 
Besonderheiten. In der Folgezeit wurde den Anregungen der genannten 
Autoren auch in den amtlichen Bestimmungen Ausdruck gegeben. 
Beziiglich der raumlichen Ordnung wurde betont, daB auf die Einrich
tung einer guten Hiebsfolge am strengsten in den Fichtenrevieren und 
den Kiefernwaldungen der besseren Bodenklassen auf sehr frischen 
humosen Boden gehalten werden soll, wahrend auf den tiefgriindigen 
SandbOden der norddeutschen Ebene die Sturmgefahr nur hochst selten 
zu Besorgnissen AnlaB gegeben hat. 

In Siiddeutschland gebiihrt H. SpeideP) das Verdienst, die Regeln 
der raumlichen Ordnung in der Literatur begriindet und in der Wiirttem
bergischen Praxis erfolgreich angewandt zu haben. In der Neuzeit hat 
Chr. Wagner 2) das O6biet der raumlichen Ordnung nach allen Rich
tungen beleuchtet und ihm durch seine umfassende Darstellung in weit
gehendem MaBe Anerkennung und Anwendung verschafft. 

Bei der Frage, wie die Hiebsfolge geregelt werden soIl, muB einmal 
die Verteilung der Altersklassen iiber das ganze Revier, sodann die 
Richtung und Aneinanderreihung der Schlage in Riicksicht gezogen 
werden. 

II. Die Lagerung der Altersklassen. 
Bei der Aufstellung der Betriebsplane wird auf die Verteilung der 

Altersklassen, deren Lagerung fiir die Fiihrung der Wirtschaft von 
groBem EinfluB ist, besonders durch die Auswahl derjenigen Bestande. 
welche im nachsten Wirtschaftszeitraum verjiingt werden sollen, ein
gewirkt. In dieser Hinsicht sind zwei verschiedene Richtungen, die am 

1) Aus Theorie und Praxis der Forstbetriebseinrichtung. Allgem. Forst- u. 
Jagdztg. 1893. 

2) Die Grundlagen der rauml. Ordnung, 2. Abschn., l. Kap. 
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bestimmtesten in Frankreich und Sachs en zur Ausbildung gelangt sind, 
zu unterscheiden. 

1. Das System der Zusammenlegung. 

Bei diesem werden die derselben Wirtschaftsperiode zugewiesenen 
Bestande tunlichst ortlich zusammengelegt und, sofern nicht einzelne 
Bestande wegen starker Abweichung ihres Alters vom Hiebe ausgeschlos
sen werden, auch gleichzeitig verjiingt. Das System ist in den fran
zosischen Staatswaldungen durchgefiihrt und ihrem Zustand auf
gepragt. Auch in der franzosischenLiteratur1) werden seine Vorziige nach
driicklich hervorgehoben. Seinen Ursprung hat es aber in der von 
G. L. Hartig verfaBten preuBischen Abschatzungsinstruktion von 
18192), worin bemerkt wird, daB der Plan zur kiinftigen Bewirtschaftung 
eines Forstes so eingerichtet werden miisse, daB die fiir jede Periode 
zum Abtrieb bestimmten Jagen soviel wie moglich sich aneinander
schlieBen. In der neueren Literatur hat Borggreve3 ) diese Richtung 
mit Entschiedenheit vertreten. Die Folge der Zusammenlegung ist, 
daB groBe Verjiingungsflachen beisammenliegen und groBe Schlage ge
bildet werden miissen. Es werden dadurch Zustande geschaf£en, wie sie 
in den meisten groBeren Waldgebieten durch die allmahliche Wirkung 
der Natur, vielfach aber auch auf wirtschaftlichem Wege durch aus
giebige Benutzung der Samenjahre herbeigefiihrt sind. 

2. Das System der ZerreiBung. 

Bei diesem sollen die gleichzeitig zu verjiingenden Flachen auseinan
dergelegt und moglichst gleichmaBig verteilt werden. Die Folge einer 
derartigen Verteilung ist die Trennung der gleichalterigen Bestande, 
die scharfere Gliederung der Altersklassen und die Bildung kleiner 
J ahresschlage. 

Das System der Zusammenlegung hat offenbare Nachteile. Mit 
den groBen Verjiingungsflachen oder Jahresschlagen, welche die Zu
sammenlegung der Altersklassen zur Folge hat, sind insbesondere 
im Nadelholz mannigfache Gefahren verbunden, namentlich solche 
durch Feuer, Insekten, Frost, Hitze, Unkrautwuchs. Was den Sturm 
betrifft, so kann die Wirkung dieses Systems sehr verschieden sein. 
Bei Anwendung der natiirlichen Verjiingung werden bei einer gleich
maBigen Unterbrechung des Schirms auf groBen zusammenhangenden 
Flachen die ungiinstigsten Bedingungen herbeigefiihrt. Ihre Folgen 

1) Tassy: Etudes sur l'amenagement des forets, Paris 1872, troisieme etude, 
chap. IV § 3, formation des affectations conformement aux regles d'assiette. 

2) Instruction nach welcher bei specieller Abschatzung der Koniglich PreuIli
schen Forsten verfahren werden soll. 1819, 7. Abschn., letzter Absatz. 

3) Die Forstabschatzung 1888, S. 278ff., Hiebsfolge und Bestandesgruppierung. 



144 Die ra.umliche Ordnung dar Hauungen. 

sind vielen Waldungen (besonders im Gebiet der Tanne und Buche) 
aufgepragt. Sie werden noch lange als eine eindringliche Lehre nach die
ser Richtung dienen konnen. Bei Anwendung der kiinstlichen Ver
jiingung verhalt sich das System der Zusammenlegung dem Sturme 
gegeniiber giinstiger. Es ist in dieser Hinsicht ein Vorzug, daB bei groBen 
Schlagen weniger Aufhiebe erforderlich sind, da'diese nicht ohne irgend
welche nachteiligen Einfliisse fiir Boden und Bestand bleiben. Indessen 
die genannten, den groBen Schlagen eigentiimlichen MiBstande fallen 
doch weit starker in die Wagschale als die Bodenverschlechterung und 
die Ausbildung astiger Stamme an den Randern mancher Aufhiebe. 

Das Prinzip der Verteilung der Betriebsfli.ichen verhiilt sich in bezug 
auf die Bedingungen, die den Jungwiichsen gegeben werden, weit giinsti
ger. Die Jahresschlage bleiben klein. Sie konnen allmahlich aneinander
gereiht werden. Die Jungwiichse behalten Schutz gegen die nachteiligen 
Wirkungen von Sonne und Wind. Manche Insektenschiiden bleiben 
beschrankt auf kleine Gebiete. Die Nachbesserungen konnen leichter 
und besser durchgefiihrt werden; eine Verwilderung des Bodens wird 
niemals in dem MaBe wie bei GroBkahlschlagen erfolgen. Hinsichtlich 
der Sturmwirkung konnen verschiedene Folgen eintreten. Die haufigen 
Offnungen sind an sich nicht erwiinscht. Allein bei dem Schutz der seit
lich angrenzenden Bestande durch gute Waldmantel, die sich an geniigend 
breiten Wirtschaftsstreifen bilden, und bei Fiihrung der Schlage gegen 
die herrschende Sturmrichtung laBt sich ein geniigender Schutz gegen 
die schadlichen, -von Westen kommenden Stiirme herbeifiihren. Nach
teile des Verfahrens treten insbesondere ein, wenn die Stiirme aus ande
ren Richtungen auftreten als der, gegen welche die MaBnahmen der Be
triebsregelung gerichtet sind. Ein allseitiger Schutz durch diese ist nicht 
durchfiihrbar. Mit der Moglichkeit des Eintretens von Stiirmen von der 
Ostseite muB an vielen Orten gerechnet werden. 

Aus der angegebenen, auf Erfahrung und Beobachtung beruhenden 
Sachlage ergibt sich, daB ein unbedingter und allgemeiner Vorzug keinem 
der genannten Systeme der Lagerung der zu verjiingenden Bestande 
zukommt. Die Sturmgefahr bleibt bei jedem Verfahren bestehen. 
1m allgemeinen wird aber eine~llseitige Wiirdigung der Verhiiltnisse 
nicht dariiber im Zweifel lassen, daB die Hinwirkung auf eine Trennung 
der Altersklassen der gegensatzlichen Richtung weit vorzuziehen ist. 
Nur iiber den Grad der teilenden Eingriffe (Loshiebe, Umhauungen) 
in zusammenhangende geschlossene Bestande sind Zweifel beiechtigt. 
Eine gute Verteilung der Altersklassen ermoglicht die Vermeidung 
der MiBstande, welche groBen Kahlschlagen eigentiimlich sind. Und 
selbst bei Stiirmen, die von anderer Seite als der herrschenden ein
treten, ist wohl zu beachten, daB der Schaden, den sie verursachen, 
nie so umfangreich wird, als es in groBen zusammenhangenden Bestanden 
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gleichen Alters oder gleichzeitiger Verjiingung der Fall ist. Daher hat 
auch das Verfahren der Bestandesverteilung in der neueren Zeit mehr 
und mehr VeIbreitung gefunden; es wird auch in PreuBenl ), Osterreich2), 

Wurttemberg3) , Hessen") und anderen Staaten als richtig anerkannt. 

III. Die Bildung der Hiebsziige. 
Unter einem Hiebszug versteht man eine Summe von zusammen

hangenden Bestanden oder Schlagen, fur welche bei der Aufstellung des 
Wirtschaftsplanes eine geregelte Folge des Abtriebs oder der Verjiingung 
festgesetzt wird. Die Richtung und Aneinanderreihung der Jahres
schlage wird in erster Linie durch die Rucksicht auf den Sturm fest
gesetzt; aber auch die Wirkung der Sonne ist dabei zu beachten. 

1. Die Richtung der Hie bsziige. 

Die Bestimmungsgriinde fiir die Richtung der Hiebsziige stimmen 
mit dem, was friiher uberdie Richtung der Einteilungslinien gesagt wurde, 
iiberein. Es ist wiinschenswert, daB die Hiebsziige dem Verlauf der 
Haupteinteilungslinien entsprechen, wenn auch Ausnahmen hiervon 
unter Umstanden unvermeidlich sind. 

Soweit der Sturm fiir die Hiebsziige bestimmend ist, gilt es als Regel, 
daB die Haupteinteilungslinien und die Hiebsziige von Ost nach West 
gerichtet werden. Die von Westen kommenden Stiirme sind wegen ihrer 
Haufigkeit, ihrer Starke und der sie begleitenden Umstande am gefahr
lichsten. Gegen westliche Stiirme schiitzt sich die Wirtschaft am 
besten dadurch, daB der Hieb von der entgegengesetzten Seite, von 
Osten her, erfolgt. 1m Gegensatz zu diesem sog. Parallelsystem wurde 
von Denzin 6 ) und Borg,greve 6 ) die Ansicht ausgesprochen, daB 
ein Schneisensystem, welches die meistens rechteckigen Distrikte mag
lichst mit dem Winkel und nicht mit einer Breitseite nach Westen 
richtet, die Herstellung und Einhaltung einer guten Bestandesordnung 
wesentlich erleichtere, da bei einem solchen jede Bestandesfigur nur auf 
zwei Seiten gegen Sturm geschiitzt zu werden brauche, wahrend das 

1) v. Hagen-Donner: Die forstlichen Verhaltnisse PreuBens, 3. Auf I., S. 198. 
("Es gilt als Erfordernis einer guten Bestandesordnung, daB nicht zu groBe an
einanderliegende Flachen derselben Peri ode iiberwiesen werden. ") 

2) Instruktion fiir die Begrenzung usw. der osterreichischen Staats· und 
Fondsfo~ste, 3. Aufl., 1901. ("Mehr als 3 Abteilungen solI ein Hiebszug in der Regel 
nicht umfassen. ") 

3) Vorschriften fUr die Wirtschaftseinrichtung in den wiirttemberg. Staats
und Korperschaftswaldungen 1898, S. 15. 

') Anleitung zur Ausfiihrung der Forsteinrichtungsarbeiten vom Jahre 1903 
- IX, Hiebsziige. 

6) Aligem. Forst- u. Jagdztg. 1880, S. 126ff. 
6) Forstabschatzung, S. 289. 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Aufl. 10 
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Parallelsystem einen dreiseitigen Schutz notwendig mache. Ent
sprechende Vorschriften wurden auch fiir die PreuBischen Staatsforsten1) 

gegeben. Die von anderer Seite nach dieser Richtung gemachten Unter
suchungen und Erfahrungen haben aber nicht zu einer Uberlegenheit des 
schragen Schneisensystems iiber das parallele gefiihrt, so daB Beck 2) 

zu dem Urteil gelangt, daB beide ungefahre Gleichwertigkeit besitzen. 
Zur Wiirdigung der vorliegenden Frage muB ferner darauf hingewiesen 
werden, daB die Forderung der dreiseitigen Deckung meist keine Er
schwerung der Betriebsregelung bedeutet. Eine planmaBige Einteilung 
wird in der Regel auf eine salcha eingestellt. Zwei Seiten werden durch 
die Mantel der Wirtschaftsstreifen geschiitzt, die dritte durch die .Art 
des Riebes. Ferner ist nicht auBer acht zu lassen, daB der Sturm zwar 
der wichtigste, aber nicht der einzigeBestimmungsgrund fiir dieRichtung 
der Riebsziige ist. Auch die austrocknende Wirkung der Sonne muB 
beriicksichtigt werden. Bei der Richtung der Hauptlinien von Oat nach 
West, der Schlage von Nord nach Siid werden diese ihrer ganzen Aus
dehnung nach von der Nachmittagssonne getroffen. Das beste Mittel 
hiergegen gewahrt das siidlich vorliegende Altholz. Diesen VerhaItnissen 
wird am besten Rechnung getragen, wenn die Rie bsziige die Richtung 
von Nord nach Siid erhalten. 1m groBten Teil der deutschen Gebirgs
forsten sind, damit den beiden angegebenen Forderungen geniigt wird, 
die Riebsziige von Nordost nach Siidwest gerichtet. 

Es bedarf nach dem Gesagten keiner besonderen Begriindung, daB 
die Bedeutung der Rie bsziige und ihre Richtung nach den ortlichen 
Verhiiltnissen, sowohl nach Lage und Klima als auch nach der Be
schaffenheit des Bodens, sehr verschieden sind. Weitaus am meisten 
Bedeutung hat die vorliegende Frage fiir die Fichte, einesteils wegen 
ihrer flachen Bewurzelung, durch die sie der Sturm:gefahr in besonderem 
MaBe ausgesetzt ist, andernteils wegen ihres starken Bedarfs an Feuchtig
keit. 

2. Ausdehnung und Begrenzung der Riebsziige. 

Die Grenzen der Riebsziige sind einmal durch die vorhandenen 
Bestiinde bestimmt; zum andern haben sie in den Standortsverhalt
nissenihre Grundlage. Sie sind dahereinerseits vorubergehender, anderer
seits bleibender Natur. 

Der Anfang eines in Angriff zu nehmenden Riebszuges ist durch die 
Moglichkeit des Anhiebs eines nutzbaren Bestandes gegeben. Von der 
Anhiebsflache aus schreitet der Rieb der Sturmrichtung entgegen, bis 
sich durch die Beschaffenheit der Bestande oder aus anderen Griinden 
der Fortsetzung Rindernisse entgegenstellen. Da die Glieder eines Riebs-

1) Anweisung zur Ausfiihrung der Betriebsregelungen von 1925, S.11. 
2) Der Forstschutz, 2. Band 1916, S. 337. 
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zuges durch Abtriebe undsonstige Ereignisse Veranderungenerleiden, so 
liegt hierin ein Grund, welcher den Hiebsziigen einen veranderlichen Cha
raktererteilt ; diese konnen deshalb nichtimmerdauerndfestgelegt werden. 

Bleibende Grundlagen fUr die Richtung und Begrenzung der Hiebs
ziige bilden im Gebirge zunachst die Terrainlinien1). Nicht nur die 
Haupthohen und Talziige, sondern auch seitliche Riicken haben nach 
dieser Richtung eine groBe wirtschaftliche Bedeutung. Wegen der bei 
einem seitlichen Riicken stattfindenden Biegung des Terrains ist es oft 
erforderlich, daB von einem Seitenriicken aus der Hieb nach entgegen
gesetzter Richtung gefiihrt wird, oder daB verschiedene Hiebsziige an den 
Seitenriicken ihr gemeinsames Ende finden. In der ausgie bigen Benutzung 
der Riickenlinien liegt daher ein wichtiges Mittel, um die Hie bsfolge zu reo 
geln. Die hierdurch ge bildeten Grenzen haben einen dauernden Charakter. 

Auch in ebenem Terrain, wo die Natur keine bestimmten Linien 
fiir Anfang und Ende der Hiebsziige vorgezeichnet hat, ist es von groBer 
Bedeutung, daB sich die Hiebsziige in Ubereinstimmung mit der Ein
teilung befinden. Die Richtung der Schlage solI parallel zu den Ein
teilungslinien verlaufen, so daB keine Schlage mit spitzen, dreieckigen 
Formen gebildet werden miissen. Sofern es sich notwendig erweist, 
die Schlage anders als den bestehenden Einteilungslinien entsprechend 
zu fiihren, bleibt es wiinschenswert, daB die Einteilung verandert wird. 
In der Brauchbarkeit der Schneisen als Grundlage fiir die Schlagfiihrung 
liegt ein Hauptzweck, zu dem eine geregelte Einteilung ausgefiihrt wird. 

Weiter wird die Ausdehnung der Hiebsziige durch die Forderung 
bestimmt, daB die jahrlichen Schlage mit Riicksicht auf den Schutz, 
den die Jungwiichse notig haben, schmal bleiben; und daB sie allmlthlich 
aneinandergereiht werden, so daB neue Schlage erst gefiihrt werden, 
wenn die Kultur des vorausgegangenen Schlages den Gefahren der ersten 
Jugend (Frost, Hitze, Unkraut) entwachsen ist. Namentlich gilt diese 
Regel fUr Fichte und Tanne, wahrend fiir die lichtbediirftige, schnell
wachsende, frostharte Kiefer schmale Schlage in geringerem Grade an
gezeigt sind. Die ausgesprochene Forderung bedingt, daB die Hiebsziige 
kurz bleiben. Selbst wenn ein Hiebszug aIle Altersklassen mit 5jahriger 
Abstufung enthielte, wiirde seine Lange fUr u = 100 bei 60 III Schlag
breite nicht mehr als 1200 m betragen diirfen. Meist werden jedoch 
weniger Schlage vorhanden sein, da der ideale Hie bszug als eine Summe 
aller Schlage von 5-10-15 und u Jahren sich praktisch selten vorfindet. 

3. Beispiele. 
Die Hiebsziige gestalten sich unter dem EinfluB der zahlreichen Be

stimmungsgriinde, insbesondere hinsichtlich des Gelandes und der Be
standesverhaltnisse, so verschieden, daB bestimmte Regeln iiber ihre 

1) Vgl. 1. Teil, 3. Abschn., II A 3 (die natiirlichen Linien). 
10* 
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Bildung, selbst fiir einheitliche Wirtschaftsgebiete, nicht gegeben werden 
konnen. Haufig sind die auf diese gerichteten MaBnahmen noch in der 
Entwickelung begriffen; haufig liegt iiberhaupt nicht Absicht vor, Hiebs
ziige zu bilden. Nachstehend folgen einige Beispiele, welche die nach 
dem Gelande und den Altersklassen begriindeten Verschiedenheiten 
der Hiebszugsbildung erkennen lassen. 

Die Hiebszugskarte Tafel 10 stellt einen Teil der Herrschaft Gratzen 
in Siidbohmen dar. Diese liegt auf den Auslaufern des Bohmerwaldes 
in einer Hohenlage von 700 bis 900 m. Die Gestaltung der Hiebsziige 
folgt hier ganz der Terrainbildung. Der ganze 13000 ha groBe Forst
bezirk ist in 250 auf der Karte durch Pfeile bezeichnete Hiebsziige ein
geteilt, von denen manche noch weiter eingeteilt werden sollen. Die 
meist fahrbaren, als Wege ausgebauten Wirtschaftsstreifen, welche die 
Hiebsziige an der oberen und unteren Seite begrenzen, haben eine 
Breite von 10 m, die Schneisen, welche den Beginn und die Richtung 
der Schlage bezeichnen, obwohl sie meist nicht fahrbar sind, eine solche 
von 8 m. Hierdurch solI erreicht werden, daB fast aIle Abteilungen 
selbststandige Hiebsziige bilden und unabhangig von ihrer Umgebung 
bewirtschaftet werden kOnnen. 

Tafelll stellt einen sachsischen Hie bszug dar. Er umfaBt einen 
Teil des Forstreviers Breitenhof im Erzgebirge und liegt gleichfalls 
im natiirlichen Fichtengebiet. 1m Gegensatz zu den bleibenden Hiebs
zugsgrenzen des Forstbezirks Gratzen sind hier die veranderlichen Be
standesverhaltnisse Bestimmungsgrund fiir die Hiebszugsbildung. Aus 
der Darstellung gehen die fast allen sachsischen Revieren eigentiimlichen 
Hie bszugsregeln hervor, die darin bestehen, daB 

1. Die Hiebsziige kurz bleiben; an jeder Abteilung beginnt ein be
sonderer Hiebszug; 

2. die An£ange der Hiebszuge durch Angriffslinien bezeichnet werden; 
3. die Richtung der Hiebsziige - im vorliegenden Fall von Nord 

nach Siid und von Nordost nach Siidwest - unter Umstanden gedreht 
wird; und 

4. Altersunterschiede von 1 oder 2 Altersklassen keinen Grund 
gegen die Vereinigung zu einheitlichen Hiebsziigen abgeben. 

IV. Mittel, die Widerstandsfahigkeit der Bestande 
gegen Sturmgefahr zu fijrdern. 

Innerhalb des durch die Richtung der Hiebszuge gegebenen Rahmens 
kann die Widerstandsfahigkeit der Bestande gegen Sturmschaden mit 
den Mitteln des Waldbaues und der Forsteinrichtung verstarkt werden. 
Der Betriebsplan hat beide eingehend zu begriinden. 



HIEBSZUGSKARTE 
von einem Teile des oberen Forstes 

der DOMAINE GRATZEN (Sudbohmen). 

MaBstab 

1 : 28800. 

:::::a::::=a:::::::::::z::::,:':::~:::1 Wlrtschaltssltelfen 

Schnelsen 

Hlebszug 

Hbhenllnlen : 12 m Absland. 

Tafel 10. 

Martin, ]<'orst.einrichtung. 4. Aufl. Verlag von Julius Springer In Berlin. 



Tafel 11. 

SACHSISCHE HIEBSZUGE 
auf einem Teile des 

STAATSFORSTREVIER BREITENHOF i. ERZG . 

• 
Maf3stab l ' 15000 

I K1. II K1. III K1. IV KI. V K1. VI K1. VerjQngunga. 
1 • 20 J. 21 • <to J. .1· eo J. 8\ - 80 J. 8\. 100 J . Obe< 100 J . K1aue 

~~.--..::-r.......=., 

Martin. Forstelnriehtung. 4. Auf1. Verlag von luUua SPJinaer In Bertin. 
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1. Waldbauliche Mittel. 

Hierher gehOren aIle MaBnahmen, durch welche die GleichmaBig
keit der Ausbildung der Stamme befordert wird. Zunachst ist die Art 
der Begriindung nicht ohne EinfluB. Bei guter Einzelpflanzung in regel
maBigen Verbanden konnen sich die Wurzeln und Kronen am gleich
maBigsten ausbilden. Auch weiterhin muB auf die ebenmaBige Bildung 
und einen nicht zu hohen Ansatz der Krone im Wege der Bestandes
pflege eingewirkt werden. Es dient zur ErhOhung der Widerstandsfahig
keit, wenn die Durchforstungen friihzeitig begonnen werden. Die Hiebe 
miissen zugunsten der herrschenden Stammklassen gefiihrt werden, 
weil diese am besten befahigt sind, allen auBeren Gefahren Widerstand 
zu leisten. Vorwiichse, die wie alle freierwachsenen Stamme am meisten 
sturmfest sind, aber wegen ihrer ungiinstigen Beschaffenheit nicht 
erhalten werden durfen, miissen friihzeitig entfernt werden, so daB keine 
Veranlassung vorliegt, spater, im Alter der Sturmgefahr, zu ihrer 
Beseitigung die Bestande zu durchloohern. Besondere Vorsicht erfordern 
alIe Arten von Lichtungshieben. Da die Stamme im Zustand der Um
lichtung von der Sturmgefahr am meisten bedroht sind, so miissen sie 
vorher allmahlich an den Freistand gewohnt werden. Den Hauungen 
der natiirlichen Verjiingung und des Lichtungsbetriebs miissen kraftige 
Durchforstungen vorausgehen. 

Auf nassen Boden kann die Entw8.sserung der Kulturflachen zur Ver
minderung von Sturmschaden angezeigt sein. Sie solI aber unter Beruck
sichtigung des hohen Wertes der Bodenfeuchtigkeit auf das unbedingt 
erforderliche MaB beschrankt bleiben. 

Von besonderer Bedeutung fiir die Widerstandsfahigkeit gegen 
Sturm ist eine richtige und vollstandige Anlage der WaldmanteP). 
Sie sollen so beschaffen sein, daB sie selbst dem Wind standhalten und 
zugleich dem hinter ihnen liegenden Bestandesteil Schutz geben. Um 
diesem Zwecke zu genugen, ist es erforderlich, daB die Waldmantel 
von den AuBengrenzen sowie von den Randern der Wege, Schneisen 
und Graben entsprechend entfernt bleiben, so daB keine Veranlassung 
vorliegt, zum Zwecke der Raumung von Graben Verletzungen der 
Wurzeln - zum Zwecke der Trockenhaltung der Wege und zur Beseiti
gung von Grenzuberhangen .!stungen vorzunehmen. Regel der Kultur 
fiir Waldmantel sind weite Verbande, da krMtige .!ste, welche sich in 
weiten Verbanden bilden und erhalten, viel besser zur Anlage eines 
Mantels geeignet sind als die trocken werdenden Aste enger Pflanzen
verbande. Eigentliche Durchforstungen sind in dem weit begriindeten 
Waldmantel in der Regel nicht einzulegen. Auch durch eine abweichende 
Holz- oder Betriebsart konnen Mantel gebildet werden. Bei entsprechen-

1) Vgl. den 3. Abschnitt des 1. Teils, I B 3 (Pflege des Waldrandes). 
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dem Boden kann die Eiche in dieser Hinsicht von Bedeutung sein. Beim 
Laubholz ist unter Umstanden auch der Niederwaldbetrieb empfehlens
wert. 

2. MaBnahmen der Forsteinrichtung. 
Hierher gehoren abgesehen von der Einteilung: 
a) Die Begrenzung der Hiebsziige. Die Hauptgestelle (Wirtschafts

streifen) sollen eine solche Breite erhalten, daB sie sich auf beiden Seiten 
bemanteln. Dber das hierfiir notige MaB lassen sich Satze von allgemei
ner Giiltigkeit nicht angeben. Je besser die Standortsgiite ist, eine um 
so groBere Breite ist erforderlich, um die Bemantelung zu bewirken, 
was um so mehr beachtet werden muB, als gute Bonitaten haufig frische 
lockere Boden einnehmen, die an sich schon der Sturmgefahr in star
kerem Grade ausgesetzt sind. Die erforderliche Breite liegt zwischen 
6-12 ml). 

b) Die Anlage von Loshieben und Umhauungen. Um Bestande, welche 
durch den Abtrieb eines nach Westen vorgelagerten alten Bestandes 
dem Sturm ausgesetzt werden, zu sichern, miissen sie an dieser Seite 
bemantelt sein. Die Erhaltung oder Herstellung eines Mantels geschieht 
durch Aufhiebe, welches langs des Randes des zu schiitzenden Bestandes 
in dem ihm vorlagerndenAltholz bewirkt werden. - Vgl. die sachsische 
Bestandeskarte, Tafel 11. - Solche Aufhiebe, die Loshiebe genannt 
werden, sind nur wirksam und unbedenklich, solange der Bestand, zu 
dessen Kraftigung sie gefiihrt werden, noch tief herab beastet ist. Was 
ihre Breite betrifft, so werden unterschieden: holzleere Loshiebe (Ab
saumungen, Abriickungen), die eine Breite bis 10 m haben, und mit 
Holz anzubauende Loshiebe, welche eine Breite von mehr als 10 m er
halten. W 0 die als baldige Anlage in voller Breite zu Bedenken AnlaB 
gibt, werden zunachst schmale Aufhiebe vorgenommen, die spater nach 
der Sturmseite verbreitert werden. Zur Erleichterung der Anlage jeder Art 
von Bestandesoffnung tragen entsprechende Bestandesmischungen bei. 

Wahrend Loshiebe in gerader Richtung zu den Schneisen verlaufen, 
kann es sich empfehlen, eine solche Sicherung auch langs der Grenze 
eines anders vorliegenden Bestandes nach Vergradung der Grenzen 
durch eine sogenannte Umhauung zu bewirken. 

v. Abweichnngen von der regelmafiigen Hiebsfolge. 
Die Theorie der Hiebsziige beruht auf dem Gedanken, daB die 

Schlage derselben in einer bestimmten Richtung stetig aneinander
gereiht werden. Illiufig liegen aber die Verhaltnisse so, daB dies ohne 

1) Nach den allgemeinen Wirtschaftsregeln fur die sachsischen Staatsforsten 
vom Jahre 1908 sollen alle Wirtschaftsstreifen eine Breite von 9 m erhalten. Nach 
der Instruktion fiir die osterreichischen Staatsforsten sollen sie 5-8 m breit auf
gehauen werden. 
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Opfer in bezug auf Zuwachs und Reinertrag nicht moglich ist. Die Ur
sachen, welche in dieser Beziehung zu beachten sind, liegen einmal in 
dem verschiedenen Alter und der verschiedenen Beschaffenheit einzelner 
Bestande, sodann in der Art der Verjiingung. 

1. Abweichungen durch Bestandesverschiedenheiten. 

Bei der praktischen Durchfiihrung der Hiebsfolge tritt haufig die 
Frage an den Forsteinrichter heran, ob Bestande, welche in der Rich
tung des Hiebszuges liegen, nach ihrem Alter und ihrer Beschaffenheit 
aber von dem die Hiebsfiihrung bestimmenden Hauptbestand abweichen, 
im AnschluB an diesen verjiingt, oder bis zur folgenden Umtriebszeit 
iibergehalten oder unabhangig von ihrer Umgebung bewirtschaftet 
werden sollen. Eine allgemeine RegellaBt sich in dieser Beziehung nicht 
aufstellen. Die Behandlung ist im einzelnen FaIle einmal von der 
groBeren oder geringeren Sturmgefahr abhangig, welche mit dem Ober
halten solcher Bestande ver bunden ist ; sodann von dem Wertunterschied 
oder dem Verlust an Reinertrag, der sich aus dem friiheren oder spateren 
Abtrieb ergiebt. Bestande, die noch hohen Wertszuwachs besitzen, 
wird man nach Moglichkeit zu erhalten suchen, bis sie eine geniigende 
Verwertungsfahigkeit erlangt haben. Bei den hierher gerichteten Er
wagungen ist aber zu beachten, daB der laufende Zuwachs, der Durch
schnittszuwachs, der Wertzuwachs und der Bodenreinertrag sich vor 
nud nach ihrer Kulmination geraume Zeit hindurch nur wenig verandern. 
Eine Verschiebung urn 1 oder auch mehrere Jahrzehnte nach der einen 
oder anderen Seite ist deshalb nicht mit wirtschaftlichen Opfern ver
kniipft. Insbesondere ist dies bei der Fichte zu beachten, deren schwache 
Sortimente meist gut verwertbar sind. Zum Vergleiche mogen die durch 
nachstehende Zeichnung dargestellten Beispiele dienen. Hier wird es 
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sich in der Regel empfehlen, den 60jahrigen Fichtenbestand, wie die 
Linie - - - - - - - - - - - zeigt, zugleich mit dem lOOjahrigen zu nutzen 
und ihn mit diesem zu demselben Hie bszug zu vereinigen. Bei der 
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Buche wird dagegen der 120jiihrige Bestand mit Riicksicht auf seine 
natiirliche Verjiingung meist unabhangig von seiner Umgebung zu be
handeIn sein. 

2. Abweichungen durch die Art der Verjiingungen. 

Sie konnen dadurch herbeigefiihrt werden, daB die Verjiingung 
groBerer zusammenhangender Orte schneller durchgefiihrt werden solI, 
als es dem stetigen Gang nach den RegeIn der Wirtschaft im Hiebszug 
entspricht. 1st z. B. bei der Fichte die Breite der Schlage. 40 m und er
folgt die Aneinanderreihung der Schlage mit fiinfjli.hrigen Inter
vallen, so sind zum Abtrieb einer 400 m breiten Abteilung 45' bis 
50 Jahre erforderlich. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts sind deshalb 
auf den SandbOden der norddeutschen Ebene im Kieferngebiet, wo die 
Einrichtung der strengen Hiebfolge weniger bedeutsam ist als bei der 
sturmgefli.hrdeten Fichte, die Abteilungen (Jagen) von entgegengesetzten 
Seiten (Ost und West, oder Nord und Siid), bisweilen auBerdem auch 
von der Mitte aus, angehauen worden. 

Die starkste Abweichung von den RegeIn der Hiebsfolge stellen 
Kulissenhiebe dar, die darin bestehen, daB schmale Durchhiebe von etwa 
20 m Breite in gleichen oder doppelt so groBen Abstanden in einem Alt
holz eingelegt werden. Kulissen verhalten sich in bezug auf die Sturm
gefahr sehr ungiinstig. Die Richtung der Schlage mag senkrecht oder 
parallel zu den Wirtschaftsstreifen erfolgen, so findet der Sturm Ge
legenheit, mit seiner verderblichen Kraft in die ungeschiitzten Schlag
rander einzusetzen. Zugleich treten immer noch andere Nachteile ein, , 
namentlich die, daB der Boden der Altholzstreifen durch die Einwirkung 
der Sonne und des Windes an den Randern verhli.rtet und die spatere 
Kultur erschwert wird. Giinstiger wie die Kulissen- (aber gleichfalls 
nicht ohne nachteilige Wirkung fiir Teile des Bodens und Bestandes) ver
halten sich Locherhiebe, die in der neueren Zeit im Laub- und Nadelholz 
vielfach eingelegt sind, um Insektenschaden (Maikafer) vorzubeugen, 
Lichtholzarten erfolgreich anzubauen und die Herstellung von ge
mischten Bestanden zu sichern. 

AlIe derartigen Hiebsverfahren mit flachenweis ungleichzeitigem 
Angriff haben die gemeinsame Folge, daB die zuerst zur Kultur heran
gezogenen Bestandesteile begiinstigt - die mit Altholz bestanden 
bleibenden dagegen benachteiligt werden. Sie erscheinen nur berechtigt, 
wenn es sich erstens um geschiitzte Lagen handelt, wo die Gefahr des 
Sturmschadens nicht zu befiirchten ist, und wenn zweitens eine Holzart 
gegeniiber einer anderen durch die Zeit und Art des Anbaues in beson
derem MaBe begiinstigt werden solI, wie es z. B. bei der Eiche gegeniiber 
der Buche, bei der Tanne gegeniiber der Fichte der Fall sein kann. 
"Obrigens aber ist die ungleichartige Schlagfiihrung eine MaBregel, die 
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weder mit Riicksicht auf das Altholz noch auf den Boden noch auf die 
zukiinftige Bestandes bildung begriindet werden kann. Sie bildet dem
gemaB eine Ausnahme. Als Regel bleibt dagegen anzusehen, daB die 
Schlage von der geschiitzten Seite (Nord, Nordost, Ost) nach der ge
fahrdeten (Siidwest) gefiihrt und regelmaBig aneinandergereiht werden. 

Dritter Abschnitt. 

Die Bestimmung der Umtriebszeit. 

I. Allgemeines. 
Unter der Umtriebszeit wird der Zeitraum verstanden, innerhalb 

dessen die einmalige Nutzung der zu einem Verbande vereinigten Be
stande erfolgen solI. Sie ist unter normalen Verhaltnissen gleich der 
Hiebsreife des Einzelbestandes, in dessen Entwicklung sich die Wachs
tumsstufen zeitlich nacheinander darstellen, die in einem Verbande von 
Bestanden gleichzeitig nebeneinander vertreten sind. 

Die Umtriebszeit bestimmt das MaB der Abnutzung eines Reviers 
oder Revierteils. Fiir eine gegebene Betriebsflache ist die jahrliche 
Abnutzung (ohne Riicksicht auf etwaige Schlagruhe) = f:u, die perio
dische = (f:u) lO oder (f:u) 20. 

Die Untersuchung der Hiebsreife, die hiernach den wichtigsten 
Ausgangspunkt fiir die Umtriebszeit bildet,ist Aufgabe der forstlichen 
Statik. Sie erfolgt durch die Vertreter des forstlichen Versuchswesens. 
Diese gehen bei ihren Untersuchungen von moglichst regelmaBigen 
Bestanden aus. Die Forsteinrichtung hat es dagegen mit Bestanden 
von sehr verschiedener Beschaffenheit zu tun. Es kommt bei ihr nicht 
nur auf die Hiebsreife des einzelnen Bestandes an, sondern auch auf das 
Verhaltnis verschiedener Bestande in bezug auf den Grad der Hiebs
bediirftigkeit, das oft schwieriger zu beurteilen ist als die Hiebsreife an 
sich. Trotzdem ist es empfehlenswert, daB man bei der allgemeinen 
Behandlung dieses Gegenstandes von der Menge der Einzelheiten und 
der Abweichungen abstrahiert und von normalen Bestanden ausgeht. 

Die Bestimmungsgriinde fiir die Umtriebszeit liegen einerseits in 
den natiirlichen Grundlagen der Forstwirtschaft, andererseits in ihren 
okonomischen Zielen. Natiirliche Grundlagen sind zunachst die Stand
ortsverhaltnisse, durch welche die Ertragsfahigkeit bestimmt wird; 
sodann die physiologischen Eigenschaften der Holzarten, durch die sie 
in den Stand gesetzt werden, die in Boden- und Luftraum gegebenen 
Nahrstoffe zur Holzerzeugung zu benutzen. Das Ziel der Wirtschaft 
ist, abgesehen von Waldern, die dem Zwecke des Schutzes oder der land
schaftlichen Schonheit dienen sollen, auf die Erzeugung von Werten 
gerichtet. Diese miissen zur Bestimmung der Umtriebszeit sowohl 
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nach ihren absoluten Betragen untersucht werden, als auch nach ihrem 
Verhaltnis zu dem erforderlichen Kostenaufwand. Die Methode, welche 
bei der Ermittlung der Umtriebszeit angewandt wird, ist entweder 
eine gutachtliche, die darin besteht, daB die zur Erzeugung bestimmter 
Sortimente erforderliche Zeit eingeschatzt wird; oder es werden Berech
nungen vorgenommen, durch welche das Verhaltnis der Ertragsleistungen 
zum Produktionsaufwand nachgewiesen wird. 

Seitdem eine geordnete Forstwirtschaft besteht, hat die Umtriebszeit 
bei der Betriebsregelung eine wichtige Rolle gespielt. In den Lehr
biichern der Forsteinrichtung und den Anweisungen der Staatsforst
verwaltungen wurden haufig Vorschriften iiber die Umtriebszeit ge
geben, ohne daB eine eingehende Begriindung fiir erforderlich gehalten 
wurde. Charakteristisch hierfiir ist die preuBische Taxationsinstruktion 
von 1819. Unter dem EinfluB des Fachwerks wurde sie stets als Viel
faches der Perioden (von 20 oder 24 Jahren) angenommen. In der 
neuesten Zeit hat sich unter dem EinfluB des Strebens nach Ungleich
altrigkeit und natiirlicher Verjiingung, nach Lichtungsbetrieben und 
Uberhaltformen vielfach die Meinung gebildet, man ktinne eine Be
triebsregelung durchfiihren, ohne sich der schwierigen Arbeit der Um
triebsbegriindung zu unterziehen. Insbesondere sind in dieser Richtung 
die Vertreter des Plenterwaldes und der ihm verwandten Bestandes
formen zu nennen1). Wohl kann man mit Ostwald 2 ) in vielen Einzel
fallen die tatsachliche Starke der herrschenden Stamme als Grundlage 
fiir die Beurteilung der Hiebsreife und als Ersatz der Umtriebszeit 
treten lassen. Aber damit wird die allgemeine Bedeutung des .Alters der 
Hiebsreife und der Umtriebszeit nicht beseitigt. An die Beschaffenheit 
der herrschenden Stamme eines Bestandes schlieBt sich die Frage an: 
Welche Zeit war erforderlich, um die vorliegende Starke zu erzeugen 
und welche weitere Zeit wird erforderlich sein, um bestimmte Starken, 
die das Ziel der Wirtschaft bilden, zu erreichen 1 Der Faktor Zeit spielt 
in der Forstwirtschaft stets eine wichtige Rolle und darf ebensowenig 
vernachlassigt werden als die Frage nach der Verzinsung des Holz
vorratskapitals. 

Viele Bestimmungsgriinde der Umtriebszeit gehOren in das Gebiet 
des Waldbaues, der Forstbenutzung, des Forstschutzes und der Forst
politik, so daB hier nicht auf sie eingegangen zu werden braucht. 1m 
nachfolgenden wird nur,auf die tikonomischen Grundlagen der Umtriebs
zeit, auf die Methode ihrer Ermittelung und auf die Anwendungen, die 
sie in der Praxis findet, hingewiesen. 

1) Vgl. Wiebecke: Der Dauerwald, Abschn. XV: Aber die Umtriebszeit? 
2) Fortbildungsvortrii.ge iiber Fragen der Forstertragsregelung 1915, S.180ff. 

(Brusthohen-Durchmesser als Wirtschaftsziele). 
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II. Okonomische Grundlagen der Umtriebszeit. 
Die hier maBgebenden Begriffe und Anschauungen beziehen sich auf 

den Ertrag. Ziemlich allgemein wird verlangt, daB die Erzielung eines 
moglichst hohen Reinertrags fiir die Zeit der Hiebsreife bestimmend 
sein soll. Der Begriff Reinertrag ist aber ein so vieldeutiger, daB er zum 
Ausgang sehr versehiedenartiger Richtungen und Folgerungen gemacht 
werden kann. Aligemein wird jedoch die Ansicht vertreten, daB die 
Kosten der Wirtschaft nachgewiesen und yom Rohertrag in Abzug 
gebraeht werden miissen, um den Reinertrag zu finden. 

1. Der Rohertrag. 

Der jahrliche oder periodische Rohertrag der Forstwirtschaft findet 
(wenn man von den Nebennutzungen und anderen Einnahmen absieht) 
seinen Ausdruck in dem Produkt aus Masse und Wert des Holzes. Legt 
man, als theoretisches Beispiel, eine regelmaBige Betriebsklasse von 
u I ha groBen Jahressehlagen zugrunde, so ist der jahrliche Rohertrag 

je ha = A + D, wobei A die Haubarkeitsnutzung, D die Summe der 
u 

Vornutzungen, die in den versehiedenen Altersstufen alljahlieh statt
finden, umfaBt. 

2. Prod uktionskosten. 

1m Gegensatz zu dem begrifflich feststehenden Rohertrag sind die 
Produktionskosten einer verschiedenen Auffassung fahig. Sowohl nach 
der Natur des Wirtsehaftssubjekts als naeh der Beschaffenheit des 
Wirtsehaftsobjekts ergeben sieh abweichende Begriffe. 

Geht man yom Wirtschaftssubjekt aus, so miissen volkswirtschaft
liehe und privatokonomische Produktionskosten unterschieden werden. 
Unter volkswirtsehaftlichen Kosten1) im strengen Sinne werden nur 
solche verstanden, die dem Volksvermogen Bestandteile entziehen, 
durch welches dieses daher eine Verminderung erleidet. Hierher gehoren 
die Werte, welche durch den auswartigen Handel ausgefiihrt werden; 
sodann genuBios verbrauchte Stoffe, welche mit ihrer Substanz in das 
erzeugte Produkt ubergehen, wie z. B. Saatgetreide und Rohstoffe; 
endlich die Abnutzung des stehenden Kapitals. Dagegen trifft die 
Forderung eines Entzugs yom Volksvermogen nieht zu bezuglich der 

1) Roscher: Grundlagen der Nat.-Ok., 9. Auf!., § 106: "In volkswirtschaft
lichem Sinne gehiiren zu den Produktionskosten bloB die fiir die Produktion er
forderlichen Kapitalverwendungen, welche das verwandte Kapital aus dem Volks
vermogen zunachst verschwinden lassen .•• Den Boden hat das Yolk als Ganzes 
offenbar unentgeltlich.. •• Der Arbeitslohn, von welchem die groBte Mehrzahl 
des Volkes lebt, laBt sich unmoglich als bloBes Mittel zum Zweck einer wirtschaft
lichen Produktion betrachten." 
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Ausgaben, welche in der Benutzung des Bodens und des Kapitals und in 
der Verausgabung von ArbeitslOhnen liegen. Vom privatokonomischen 
Standpunkte sind dagegen aIle in Arbeitslohnen, Kapitalzinsen und 
Bodenrenten bestehenden Kosten als Ausgaben in Rechnung zu 
steIlen. 

Geht man andererseits vom Objekt der Wirtschaft aus, so erscheinen 
die Produktionskosten verschieden, je nachdem man sie auf den Wald 
oder auf seine einzelnen Teile bezieht. FaBt man den Wald als gegebene 
GroBe auf, so erscheinen nur diejenigen Teile als Produktionskosten, 
welche von auBen in den Wald eingefiihrt werden. Will man dagegen 
die Wirkung und den Reinertrag der einzelnen Bestandteile des Waldes 
wissen, so miissen auch die Produktionskosten, die in der Nutzung des 
Bodens und Vorrats liegen, in Rechnung gestellt werden. 

3. Reinertrag. 

Der Reinertrag einer jeden Wirtschaft ergibt sich aus dem Verh1iltnis, 
in welchem die Erzeugungskosten zum Rohertrage stehen. Dies Verhalt
nis kann in der Form einer Differenz -durch Abzug der Kosten von den 
auf gleichem Zeitpunkt reduzierten Ertragen - oder in der Form eines 
Quotienten - nach dem VerhaItnis von Zins und Kapital- ausgedriickt 
werden. Aus der Verschiedenheit in der Auffassung der Erzeugungs
kosten gehen auch entsprechende Verschiedenheiten der Reinertrage 
hervor. 

a) Nach dem Wirtschaftssubjekt. Wendet man die unter 2 an
gegebenen Begriffe auf die Forstwirtschaft an, so miissen deren Er
zeugnisse fast ganzlich als volkswirtschaftlicher Reinertrag angesehen 
werden. Den Boden besitzt ein Volk unentgeltlich; eine Bodenrente 
wird volkswirtscha£tlich nicht verausgabt. Die Gehalte und Lohne, 
die vom Waldeigentiimer an Beamte und Arbeiter bezahlt werden, die 
Zinsen, die der Schuldner an den Glaubiger entrichtet, erscheinen vom 
Standpunkt eines ganzen V olkes nicht als Kosten; es wird dadurch nur 
eine Veranderung in der Verteilung des Volksvermogens, nicht aber in 
seinem Bestande herbeigefiihrt. Der einzelne Waldbesitzer stellt da
gegen aIle in Lohnen, Zinsen und Bodenrenten bestehenden Ausgaben 
als Kosten in Rechnung. Diese begriffliche Verschiedenheit des so ge
faBten volks- und privatwirtschaftlichen Reinertrags erleidet keinen 
Zweifel. Fiir die Forstwirtschaft kommt es aber darauf an, ob mit der 
Verschiedenheit der Begriffe verschiedene wirtschaftliche Folgerungen 
zu ziehen sind. Diese Frage ist hier aber ebensowenig zu bejahen, als 
es im allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Leben der Fall ist. 
Gegensatze allgemeiner Natur in bezug auf die Wiirdigung der Er
zeugungskosten lassen sich aus den angefiihrten begri££lichen Ver
schiedenheiten des volks- und privatokonomischen Prinzips nicht ab-
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leiten. Wenn man sich in der Wirtschaftsleitung auf den volkswirtschaft
lichen Standpunkt stellt, wie es in erster Linie die Vertreter der Re
gierungen tun miissen, so darf das leitende Prinzip, nach dem die Wirt
schaft gefiihrt wird, niemals einem einzelnen Wirtschaftszweig entlehnt 
und auf ihn beschrankt werden. Vielmehr geht alsdann Ziel und Auf
gabe der Nationalokonomie dahin, daB ein moglichst hoher Reinertrag 
der gesamten nationalen Wirtschaft hervorgebracht wird. Kein ein
zeIner Wirtschaftszweig hat Anspruch auf eine Regelung der Verhaltnisse, 
die dahin gerichtet ist, daB ffir ihn ein Maximum an Reinertrag zustande 
kommt. AIle Zweige der nationalen Produktion: Industrie, Handel, 
Handwerke, Land- und Forstwirtschaft miissen sich mit Riicksicht auf 
den Gesamtertrag, der erstrebt wird, Beschrankungen gefallen lassen. 
Yom volkswirtschaftlichen Standpunkt hat dieser Auffassung gemaB 
das allgemeine, im einzelnen oft MiBklange und Rei bungen verursachende, 
im groBen aber wohltatige Gesetz der Konkurrenz Geltung, das verlangt, 
daB die Faktoren der Giitererzeugung (Arbeit, Kapital und Boden) 
derjenigen Wirtschaft zugefiihrt werden, in der sie am meisten zu leisten 
vermogen. Das endliche Ergebnis der hierauf beziiglichen Erwagungen 
geht dahin, daB sowohl vom volkswirtschaftlichen als auch 
vom privatwirtschaftlichen Standpunkt samtliche in Ar
beitslohnen, Bodenrenten und Kapitalzinsen in Rechnung 
gestellt oder der gutachtlichen Beurteilung unterzogen 
werden miissen. Die tatsachlichen Verschiedenheiten im Zustand 
und in der Bewirtschaftung der Walder nach den Eigentumsverhalt
nissen dfirfen nicht auf einen Gegensatz des volkwirtschaftlichen und 
privatwirtschaftlichen Prinzips zuriickgefiihrt werden; sie miissen, 
sofern sie vorhanden sind, eine andere (forstpolitische) Begriindung 
erhalten. 

b) Nach dem Wirtschaftsobjekt. Der Ertrag, den eine Wirtschaft 
gewahrt, entspricht den Produktionsfaktoren, die in ihr wirksam ge
wesen sind. Der Reinertrag der einzelnen Faktoren ergibt sich, wenn 
die auf die iibrigen Faktoren entfallenden Ertragsanteile vom Gesamt
ertrag in Abzug gebracht werden. 

Wenn dieser Forderung entsprochen wird, ist zu unterscheiden: 
1. Der Waldreinertrag. Das Objekt, auf das der Reinertrag be

zogen wird, ist hier das aus Boden und Vorrat bestehende Waldkapital. 
Um den Reinertrag zu ermitteln, sind nur solche Aufwendungen vom 
Rohertrag abzuziehen, welche von auBen in den Wald eingefiihrt werden. 
Dies sind die Arbeitslohne im weitesten Sinne (Ausgaben ffir Verwaltung, 
Schutz, Gewinnung der Forstprodukte, Kultur, Wegebau usw.). Da der 
Wald ein zusammenhangendes Ganzes bildet, so kann in der Praxis 
ein anderer als der auf den ganzen Wald beziigliche Reinertrag un
mittel bar aus der Wirtschaft nicht nachgewiesen werden. So g~schieht 
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es tatsachlich auch allgemein1). Als bestimmendes Prinzip der Wirt
schaft darf die Waldreinertragslehre aber nicht angesehen werden. 
Sie entspricht nicht dem Grundsatz, daB die Produktionsfaktoren der 
verschiedenen Zweige der Volkswirtschaft in einer fiir diese forderlichen 
Konlrurrenz stehen; sie befindet sich mit den allgemeinen RegeIn der 
Wirtschaftslehre dadurch in Widerspruch, daB auf die Hohe und Ver
zinsung des wichtigsten forstlichen Betriebskapitals keine Riicksicht 
genommen wird. Um die Waldreinertragslehre volkswirtschaftlich zu 
begriinden, griff Borggreve2) auf das physiokratische System zuriick. 
Aber nach der Entwicklung, die Handel und Industrie im 19. Jahr
hundert bei den meisten groBen Kulturvolkern genommen haben, kann 
die physiokratische Theorie ("la terre est l'unique source des richesses") 
die Bedeutung, die sie zeitweis gehabt hat, nicht wieder erlangen. 

2. Der Bodenreinertrag. Der Boden ist der festeste, am we
nigsten veranderliche Bestandteil des Waldkapitals. Fiir die Bemessung 
seiner Rente gilt der allgemeine volkswirtschaftliche Grundsatz, daB 
fiir die festesten Kapitalteile, die in einem Betrieb tatig sind, die Hohe 
der Rente dadurch bemessen wird, daB die Renten der beweglicheren 
Bestandteile des Betriebskapitals zu einem entsprechenden ZinsfuB 
in Rechnung gestellt und yom Gesamtertrag abgezogen werden3). 

Dieser Grundsatz fiihrt zu der Forderung, daB der Vorrat mit der Forde
rung der Verzinsung belastet wird. Hierin liegt das fiir die Wirtschaft 
des groBten Bodenreinertrags und die ihr entsprechende Umtriebszeit 
einfluBreichste Merkmal. Die Bestimmung des auf den Boden fallenden 
Reinertrags kann entweder so geschehen, daB man von einem Boden 
ausgeht, der noch nicht mit Holz bestanden ist, und die Ertrage, die von 
ihm zu erwarten sind, auf die Gegenwart diskontiert, oder so, daB man 
einen normalen Wald mit jahrlicher Altersabstufung zugrunde legt undhier 
die Zinsen des Vorrats yom Reinertrag des Waldes in Abzug bringt. Jenes 
Verfahren entspricht dem aussetzenden - dieses dem ji.i.hrlichen Betrieb. 

1) Vgl. fiir PreuBen von Hagen-Donner: Forstl. Verhiiltnisse, statist. Ta
belle 51; fiir Sachsen die Reinertragsiibersichten im Thar. forstl. Jahrbuch; 
fiir Wiirttemberg forststatistische Mitteilungen, Tabelle VIII; fiir Baden 
statistische Nachweisungen, II 10. 

S) Forstreinertragslehre, S. 228. 
3) Diese Methode hat der Verfasser in allen Teilen der Folgerungen der Boden

reinertragstheorie angewandt. Als ihr erster und originellster Vertreter muB 
J. H. von Thiinen (Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 
Nationai-Okonomie, 3. Teil: Grundsatze zur Bestimmung der Bodenrente pp.) 
bezeichnet werden. Auch von Helferich (Sendschreiben an Judeich, forstl. 
Blatter 1872) wird ihre Berechtigung mit den Worten hervorgehoben: "Sind in 
einem Geschaft verschiedene, teils umlaufende, teils fixe Kapitalien in Anwendung, 
so erhiilt das jeweils fixeste beim Steigen des Ertrags iiber den Durchschnittssatz 
den ganzen Mehrgewinn, wie es andernfalls den ganzen Verlust zu tragen hat, der 
sich beim Sinken des Ertrags ergibt." 
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Die Wi,rtschaft soIl, unabhangig von den Eigentumsverhaltnissen, 
auf die Erzielung einer moglichst hohen Bodenreinertrags gerichtet 
werden. Die Richtigkeit eines dahingehenden Wirtschaftsprinzips 
wird durch die besonderen Eigenschaften des Bodens, namentlich durch 
seine beschrankte Ausdehnung begriindet und kann durch Einwendun
gen, die sich gegen die Methode seiner Behandlung richten und die 
(meist subjektiv beeinfluBten) Meinungen iiber seine Folgerungen nicht 
erschiittert werden. 

3. Der Unternehmergewinn. Stellt man auch den Boden, der 
in der Waldwertrechnung in der Regel als feste GroBe eingesetzt wird, 
wahrend er in der forstlichen Statik als variable aufzufassen ist, als 
einen Teil der Erzeugungskosten der Forstwirtschaft in Rechnung, so 
erscheint als der UberschuB des Ertrags iiber aIle zu seiner Hervor
vorbringung aufgewendeten Kosten der wirkliche Reinertrag der Forst
wirtschaft, der auch als Unternehmergewinn oder Wirtschaftserfolg be
zeichnet wird. Eine solche Auffassung ist durchaus korrekt. Trotzdem 
ist die Aufrechterhaltung dieses in die Forstwirtschaft eingefiihrten 
Begriffs nicht erforderlich. Denn da alle Wirkungen, die durch die Natur 
oder durch wirtschaftliche MaBnahmen herbeigefiihrt werden, im Boden
wert ihren Ausdruck finden, so geniigt es, wenn die Regeln iiber die 
Wirtschaftsfiihrung und die Bestimmungen iiber die Hiebsreife oder 
Umtriebszeit zu diesem in Beziehung gesetzt werden. Der Boden soIl 
in chemisch-physikalischer Hinsicht auf ein Optimum, in okonomischer 
Beziehung, nach seinem Wert und Reinertrag, auf ein Maximum ge
bracht werden. Die Folgen aller Elemente des Ertrags, die sonst als 
Unternehmergewinn bezeichnet zu werden pflegen, kommen beim nacho 
haltigen forstlichen Betriebe in der Rohe der Bodenreinertrage, die er
zielt werden, zum Ausdruck. Daher kann der Unternehmergewinn auch 
auf die Form B u - B (Unterschied zwischen dem Bodenerwartungs
und Bodenkostenwert) gebracht werden!). 

III. Die Methode der Berechnung. 
Bei der Berechnung der Hiebsreife, die, soweit es die Verhaltnisse 

ermoglichen, mit positivem Zahlenmaterial nachgewiesen werden solI, 
kann man yom einzelnen Bestand ausgehen, oder man kann den aus
setzenden oder den jahrlichen Betrieb zugrunde legen. Bei der Art der 
Rechnung kann man entweder so verfahren, daB von den Ertragen die 
auf den gleichen Zeitpunkt reduzierten Produktionskosten abgezogen 
werden, oder daB das VerhaItnis festgestellt wird, in welchem der jahr
liche Ertrag zum Produktionsfonds steht. 

1) Heyer, G.: Handbuch der forst!. Statik, S.20. 
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l. Die Hie bsreife des Einzel bestandes. 

a) Nach dem Weiserprozent. Zur Bestimmung der Hiebsreife er
mittelte Konig!) das reine Wertzuwachsprozent vom Holzbestand, 
PreBler2) stellte das Weiserprozent auf, das in der Folgezeit theoretisch 
alsMaBstab der Hiebsreife vielseitigAnerkennung gefundenhat, praktisch 
dagegen nur selten zur Anwendung gebracht ist. 

Das Weiserprozent driickt das VerhaItnis aus, in welchem die Wert
zunahme eines Bestandes zu dem ihr zugrunde liegenden Produktions
fonds steht. Dieser besteht aus dem Wert des Bestandes zur Zeit der 
Rechnung plus dem Grundkapital, das durch den Boden, das Verwal
tungskapital und Kulturkostenkapital gebildet wird. Sofern es sich 
aber um einen einzelnen Bestand handeIt, dessen Wert als Kostenwert 
aufgefaBt wird, sind die Kulturkosten in diesem bereits enthaIten und 
diirfen nicht nochmals in Rechnung gestellt werden. Bezeichnen Am' 
Am+l den Wert eines Bestandes in den Jahren m, m + 1, B den Boden
wert, V das Verwaltungskapital, als dessen Zinsen die jahrlichen Aus
gaben fiir VerwaItung usw. angesehen werden, so ist 

W = Am + 1 - Am . 100 3) 

Am+B+ V 

oder wenn man die VerwaItungskosten ihrem jahrlichen Betrage nach 
von der Wertvermehrung des Bestandes abzieht, 

= (Am 1+ - Am) - V • 100 
W A B . 

m+ 
b) Nach Massen- und Wertzuwachsprozenten. Da der Boden, dessen 

Wert eine Folge aller wirtschaftlichen Einfliisse ist,in den meisten Fallen 
der Forsteinrichtung (abgesehen von Kauf, Verkauf und Tausch) nicht 
Gegenstand einer exakten Berechnung ist, und ein scharfes Resultat 
im Wege der Rechnung wegen der Menge variabler Faktoren, die auf 
die Umtriebszeit EinfluB ausiiben, nicht erlangt wird, so geniigt es in 
den meisten Fallen der bleibenden forstlichen Praxis, wenn die Wert-

1) Forstmathematik, 4. Ausg., § 417-419: Ermittelung des rohen, boden
rentefreien und ganz reinen Wertzunahmeprozents vom Holz bsetand. 

2) Aligem. Forst- u. Jagdztg. 1860. 
3) In dieser Form aufgestellt von Heyer, G.: Handbuch der forstl. Statik 

H 
1871, S.35; PreBler: driickte das Weiserprozentinder Formw = (a+b +c) H +G 

aus. Hierin bedeuten a, b, c die Prozente des Massen-, Werts- und Teuerungs
zuwachses, H das Bestandeskapital, G, das oben (2. Teil, 6. Abschnitt) erkHi.rte 
sogenannte Grundkapital. AuBer PreBler und G. Heyer haben auch Judeich, 
Kr af t u. a. Formeln fiir das Weiserprozent aufgestellt, die das okonomische Prinzip 
der Forstwirtschaft zum Ausdruck bringen sollen. Vgl. Endres: Lehrbuch der 
Waldwertrechnung und Forststatik, 2. Teil, 3. Abschnitt. Bowie des Verfassers 
forstl. Statik; S.413ff. 
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zunahme lediglich zum Bestandeswerte in Beziehung gesetzt wird. An 
Stelle des Weiserprozentes tritt dann das Massen- und Wertzunahme
prozent (= a + b). Eine solche Beschrankung ist um so mehr berechtigt, 
als das Weiserprozent nur fiir die hoheren Altersstufen berechnet wird, 
in denen der Wert des Bodens und die Verwaltungskosten gegeniiber 
dem Bestandeswert sehr zuriicktreten. Den sogenannten Teuerungs
zuwachs, welcher von PreBler als Element des Weiserprozents ein
gefiihrt wurde, wird dadurch Rechnung getragen, daB man mit Riick
sicht auf die mutmaBliche Steigerung der Holzpreise in der Forstwirt
schaft eine niedrigere Verzinsung beansprucht, als sie sonst zulassig 
erscheinen wiirde. Eine solche allgemein gehaltene Fassung entspricht 
dem Sachverhalt besser als die Einfiihrung eines bestimmten Pro
zents (c), fiir das aus der Praxis geniigende Grundlagen oft nicht gegeben 
werden konnen. 

2. Berechnung der Hie bsreife beim aussetzenden Betrie b. 
a) Der Unternehmergewinn. Der sogenannte Unternehmergewinn 

(Wirtschaftserfolg, Endres) wird derart ermittelt, daB die Produktions
kosten von den Ertragen abgezogen werden. Beide miissen zu diesem 
Zweck auf den gleichen Zeitpunkt reduziert werden. 

Die Ertrage ergeben sich durch Diskontierung des Haubarkeits
ertrags Au und der in den entsprechenden Altersstufen eingehenden 
Durchforstungsertrage Da' Db' ... auf das Jahr O. Die Produktions
kosten bestehen aus dem Boden (B), dem Verwaltungskapital (V) und 
dem Kulturkostenkapital (01.0)' 

Der Wert der Ertrage ist 
Au + Da 1,Opu-a + ... 

1,0 pU-l 

Der Wert der Produktionskosten = B + V + Ou' Der UberschuB 
der Ertrage iiber die Produktionskosten 

AII+Da 1,Opu-a+ ... 
(B+ V + 0u)' 1,Opu-l 

Da der letzte Ausdruck auf die Form Be - B = Bodenerwartungs
wert minus Bodenkostenwert gebracht werden kann, so fiihrt uns die 
Formel zu dem allgemeinen Grundsatz, daB durch die Wirtschaft ein 
moglichst .hoher Bodenertragswert erzielt werden solI. 

b) Die Verzinsung des Produktionsfonds. Die hierfiir herzuleitende 
Formel stimmt mit derjenigen fiir den einzelnen Bestand iiberein. 

3. Die Hie bsreife beim j ahrlichen Betrie b. 
Beim jahrlichen Betrieb erfolgen Ertrage und Produktionskosten 

zu gleicher Zeit; ein Diskontieren und Prolongieren ist daher nicht er
forderlich. Wird eine normale Betriebsklasse von u Schlagen mit regel-

Martin, Forstelnrichtung. 4. Aufl. 11 
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ma6iger Abstufung unterstelIt, so gestaltet sich die Rechnung wie 
folgt: 

Die Ertrage bestehen aus dem im Jahre u erfolgenden Haubarkeits
ertrage Au und aus den alljahrlich in den Altersstufen a, b erfolgenden 
Durchforstungsertragen D a' Db, deren Summe mit D bezeichnet werden 
kann. Die Produktionskosten setzen sich zusammen aus den jahrlichen 
Kulturkosten = c, den Kosten fUr Verwaltung, Schutz, Steuern usw. 
= v, dem Zins des Vorrats = N . O,Op. 

Auch beim jahrlichen Betrieb kann zum Nachweis der Umtriebs
zeit entweder so verfahren werden, daB die jahrlichen Produktions
kosten vom Rohertrag abgezogen werden; oder es wird das VerhaItnis 
nachgewiesen, in welchem der jahrliche Reinertrag zum Produktions
fonds oder dem Waldkapital steht. Wird das erstgenannte Verfahren an
gewandt, so ist 

der "OberschuB des Ertrags fiber aIle Produktionskosten (Unter
nehmergewinn) 

=A +D-(B+N)·O,O p_(C+V)l); 

der auf den Boden entfallende Reinertrag 

= A + D - N . 0, Op - (c + v); 

der auf die Leistung der Bestande (des Vorrats) entfalIende Ertrags
anteil 

= A + D - B . 0, op - (c + v). 

Das Verhaltnis des Reinertrags zum Produktionsfonds, bezogen 
auf die Einheit 100, ist 

=A+D-(c+v) .100 
B+N . 

Die Folgerung, die aus dieser Formel fUr die Umtriebszeit abzuleiten 
ist, geht dahin, diese so festzusetzen, daB eine angemessene Ver
zinsung des aus Boden und Vorrat bestehenden Wald
kapitals erfolgt. 

Da die Wirtschaft aller groBeren Forstverwaltungen im jahrlichen 
Betriebe gefiihrt wird, Untersuchungen fiber den Massen- und Wert
zuwachs aber an einzelnen Bestanden vorgenommen werden, so ist es 
von theoretischer und praktischer Bedeutung, zu beurteilen~in welchem 
Verhaltnis die Verzinsung des ganzen Waldkapitals (des B + N der 
obigen Formel) zu den Weiserprozenten oder den Massen- und Wert
zuwachsprozenten der Bestande steht, welche jenes Kapital zusammen-

1) Die obigen BuchBtaben beziehen sich auf die Flache einer regelmii.Bigen Be
triebsklasse (u hal. Unter e sind nicht nur die Kosten der Neubegrundung zu ver
stehen, sondern alle Kosten, welche dem Kulturfonds zur Last fallen. Sie sind daher 
ebellSo anzusetzen wie die Verwaltungs- pp. Kosten (v). 
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setzen. Fiir das den Regein der allgemeinen Wirtschaftsiehre ent
sprechende Verfahren, daB der Wert des Vorrats wie aller Wirtschafts
giiter nach den Kosten der Erzeugung berechnet wird, besteht eine vollige 
'Ober einstimmung zwischen den auf das Ganze und den auf die einzeInen 
Bestande gerichteten Rentabilitatsnachweisen1). Ebenso ist es bei An
wendung von Bestandeserwartungswerten, die bekanntlich bei Unter
stellung von Bodenerwartungswerten mit den Kostenwerten iiberein
stimmen. Bei einer solchen Methode der Wertbestimmung wird das ganze 
WaIdkapital auf einem bestimmten ZinsfuB aufgebaut; aIle Teile des 
Waldes arbeiten mit dem diesem Aufbau entsprechenden Prozent. 
Da aber Kostenwerte selbst unter den regelmaBigsten Verhaltnissen fiir 
altere Bestande nicht angewandt werden konnen, fiir Erwartungs
werte aber die notwendige Kenntnis der Zukunftswerte des Holzes nicht 
vorliegt, so kann in der Praxis in absehbarer Zeit fiir den Hauptteil 
des Vorrats, der in den aiteren Bestanden liegt, nur der Verbrauchswert 
in Frage kommen2). Bei Zugrundelegung von Verbrauchswerten arbeiten 
aber die jiingeren und mittleren Glieder des Vorrats zu einem hoheren 
Massen- und Wertzuwachsprozent ala dem fiir das Waldkapital gefor
derten WirtschaftszinsfuB3). Es steht daher zur Forderung einer an
gemessenen Verzinsung des Ganzen nicht im Gegensatz, wenn bei der 
Feststellung der Umtriebszeiten auf Grund der Untersuchung einzeIner 

1) G. Heyer, welcher den oben angegebenen Standpunkt der ausschlieB
lichen Anwendung von Kostenwerten vertritt, stellt daher (Handbuch der forstl. 
Statik, S. 22) den Satz auf: "Der Beweis fiir die Richtigkeit dieser Behauptung 
(daB die vom aussetzenden Betrieb abgeleiteten Folgerungen auch fiir den jahr
lichen Betrieb Geltung haben), folgt aus dem Axiom, daB das Ganze gleich der 
Summe seiner Teile ist." 

2) Vgl. den 3. Abschn. des 2. Teils, III. Tatsachlich ist diese Methode auch 
von den meisten Autoren vertreten worden, soweit sie nicht nur Formeln und 
Theorien aufgestellt und begriindet haben. So insbesondere Hundeshagen 
(vgl. G. Heyer: Statik, S.23). Konig: Forstmathematik, erlnittelte den Wert
vorrat eines Waldes deran, daB die Massen jeder Altersstufe lnit den entsprechenden 
Wertzahlen der Einheit multipliziert wurden. v. Thiinen: Der isolierte Staat, 
berechnet den Wert von Kiefernbestanden nach den wirklichen Ergebnissen der 
Wirtschaft. Helferich: Zeitschr. fiir die gesamte Staatswissenschaft, 1867, S. 23, 
ging bei der Kritik des PreBlerschen Waldwirts von der Ansicht aus, daB ein 
anderes Verfahren der Vorratserlnittelung als dasjenige nach Verbrauchswerten 
nicht in Frage komme, obwohl ihm die allgemeine Theorie der Kostenwerte nicht 
unbekannt sein konnte. Auch die Bestimmungen der Praxis haben, abgesehen von 
jungen Bestanden, die Anwendung von Verbrauchswerten angeordnet. In Sachsen 
geschieht es z. Z. beim Nachweis des Waldkapitals der iiber 40jahrigen Bestande; 
vgl. das sii.chsische Verfahren im 5. Teil. In PreuBen sind ahnliche Bestimmungen 
erlassen. Vgl. die Anleitung zur Waldwertberechnung 1866, § 14-16 und die all
gemeine Verfiigung, betr. Waldwertserlnittelungen vom 15. Mai 1905. 

3) Bereits Koni g: Forstmathematik, 1854, § 424 und 433, hat diese Verschieden
heiten zahlenmaBig dargestellt, und zwar in den Tafeln iiber den Wertzuwachs 
normaler Holzbestande und den Wertertrag normaler Wirtschaftswalder. Hier 

11* 
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Bestande die den Umtrieb begrenzenden Weiserprozente der altesten 
Glieder niedriger bemessen werden, als dem fiir das Waldkapital im 
ganzen geforderten ZinsfuB entspricht. In der Auffassung des Waldes 
als eines zusammenhangenden Ganzen liegt hiernach ein konservatives 
Moment fiir die Richtung der leitenden Behorden1). 

IV. Schatzungder UmtriebszeitnachdemZuwachsgang 
Einer vollstandig durchgefiihrten Berechnung der Umtriebszeit 

stellen sich oft Hindernisse entgegen. In vielen Fallen der Praxis muB 
man sich mit gutachtlicher Schatzung begniigen. Fiir eine solche bildet 
der Nachweis des Zuwachsganges und die Statistik der Preise der wich
tigsten Sortimente die beste Grundlage. In jedem Revier oder Wirt
schaftsgebiet konnen auf Grund der seitherigen Preisstatistik bestimmte 
Holzsortimente bezeichnet werden, deren Erzeugung fiir die Betriebs
regelung als Wirtschaftsziel gelten kann. Es ist das Holz des Schaftes, 
das entweder in ganzen Langen liegen bleibt, oder in Abschnitte zerlegt 
wird. In einem gegebenen Wirtschaftsgebiet, wo die substantielle Be
schaffenheit des Holzes durch das Klima bestimmt ist, sind es die Di
mem;ionen des Holzes, Lange und Starke, von welchen die technische 
Brauchbarkeit und damit auch Hiebsreife und Umtriebszeit abhangen. 

Das Alter, welches zur Erzeugung eines bestimmten Schaftholzsorti
ments erforderlich ist, setzt sich, vorstehender Erorterung gemaB, zu
sammen: Erstens aus der Zeit, die erforderlich ist, um die Hohe, in der 
die Durchmesser der Stammklassen gemessen werden, zu erreichen; 
zweitens aus der Zeit, die erforderlich ist, um an dieser Stelle eine be
stimmte Starke hervorzubringen. Die Hohe regelmaBiger Bestande ist 
bei richtiger Behandlung eine Folge von Alter und Bonitat; sie kann 
Ertragstafeln entnommen werden. Die Beurteilung der zur Bildung 
einer gewissen Starke erforderlichen Zeit erfolgt nach dem Starke
zuwachs. Bestimmend ist die durchschnittliche Jahrringbreite 

wird fiir den einzelnen Buchenbestand (mit 0,8 Ertragsgute) das Wertzunahme
prozent am Gesamtbetrag angegeben: 

Altersstufe: 60-70 70-80 80-90 90-100 Jahre 
zu 5,50 4,4 3,7 3,1 0/0 

Altersstufe: 100-110 110-120 120-130 130-140 Jahre 
zu 2,5 1,2 0,9 0,7 0/0 

Das Nutzungsprozent vom Wertzuwachs eines normalen WirtschaftBwaldes 
ist dagegen 

Alter: 60 80 100 120 140 Jahre 
6,15 4,6 3,6 2,8 2,2 Ufo 

1) Vgl. des Verfassers forstliche Statik, 9. Abschn., die Wiirdigung des Ganzen 
und des Einzelnen, sowie die Hilfstabellen fiir Forsttaxatoren, herausgeg. von der 
Forstabteilung des badischen Finanzministeriums 1924; Verzinsungsprozente 
der normalen Betriebsklasse und Weiserprozente. 
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der betreffenden Stammscheibe. Diese zeigt in regelmaJ3igen Hoch
waldbestii.nden ein weit gleichmaJ3igeres Verhalten, als man nach den 
Ungleichheiten der verschiedenen .Altersstufen vermutet. 

Bezeichnet man mit 
a die Zeit, in der die Hohe, wo die Stii.rke gemessen wird, erreicht ist, 
d den Durchmesser an dieser Stelle, 
n die Zahl der Jahrringe, die im Durchschnitt der Jahre, in denen 

dieser Durchmesser gebildet ist, auf einen cm entfallen, so ist die Um
triebszeit 

Die vorstehende Formel laBt sich auf Laub- und Nadelholzer an
wenden. 

Beim Laubholz ist meist das untere astreine Stammstiick fiir die 
wirtschaftliche Behandlung ausschlaggebend, das selten zu erheblich 
mehr als etwa ein Drittel - also bei 30 Meter hohem Bestand zu 10 m, 
bei 24 m hohem Bestand zu 8 m - angenommen werden kann. Die 
zur Erzeugung nachstehender Sortimente erforderlichen Umtriebszeiten 
konnen folgendermaBen eingeschatzt werden: 

Wirtschaftsziel 
astreine Stamme 

a+ nd Holzart Standort Durch- a d n 
Lange 2 

messer 
m em 

Eiehe. gut 10 60 20 60 5 170 

B~~h~ 
mittel 8 50 20 50 6 170 . gut 10 50 20 50 5 145 

" 
mittel 8 40 20 40 6 140 

Hiernach sind, um astreine Eichenstamme von 50 und 60 cm Mitten
durchmesser auf guten und mittleren Bonitaten zu erzeugen, 170 Jahre 
erforderlich; fiir Buchen von 40 und 50 cm auf gleichem Standort 
l40 bzw. 145 Jahre. Da in den meisten Laubholzgebieten die Mischung 
von Eiche und Buche die wichtigste Bestandesart bildet, so muB man 
die verschiedenen Hiebsreifealter vereinigen. Dem Umstand, daB die 
Umtriebszeit der Eiche unter den angegebenen Bedingungen um etwa 
30 Jahre hoher ist als diejenige der Buche, entspricht es am besten, daB 
die betreffenden Fla.chen zunachst mit der Eiche angebaut werden und 
daB diese spater im .Alter von 30-40 Jahren mit Buche unterbaut wird. 
Sofern beide Holzmen aber gleichzeitig verjiingt werden, muB die Eiche 
als die in okonomischer Hinsicht wichtigere Holzart fiir die Zeit der Hie bs
reife bestimmend sein. 

Beim N adelholz tritt der EinfluB der Lange auf die Verwendbar
keit der Stamme viel stii.rker hervor. Es ist nicht die Stii.rke im unteren 
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Stammteil sondern in einer bestimmten oberen Hohe, welche die Taug
lichkeit zu den wichtigsten Verwendungarten, insbesondere zu Bauholz 
bestimmt. Diesem Umstand tragt die in Siiddeutschland iibliche 
Sortierung Rechnung, bei der die Klassen 

I II III IV V VI 
in der H5he von. . . . . . . 18 18 16 14 10 - m; 
die Mindestdurehmesser ... , 30 22 17 14 12 7 em 
haben sollen. Hiernach ergeben sich die Hiebsreifealter folgender
maBen: 

Wirtschafts-I 

I I I 

a+ nd Holzart Standort ziel a d n 
Stamme 2 

Fiehte . gut 

I 

1822 

I 

50 

I 

22 4 

I 

94 

" mittel 1617 55 17 5 97 
Kiefer. mittel 1822 70 22 6 136 

Zu ahnlichen Resultaten, wenn auch von geringerer Schade, gelangt 
man auch bei Zugrundelegung der Stammklassen nach der Starke in 
der Mitte der Stamme. 

GBgen die vorstehende Methode der Umtriebsbestimmung kann gel
tend gemacht werden, daB ihr kein klares wirtschaftliches Prinzip zu
grunde liegt. Bestimmend fiir das Wirtschaftsziel ist das subjektive 
Urteil des Waldbesitzers oder Wirtschaftsfiihrers. Es darf aber an
genommen werden, daB mit dem Fortschritt der Betrie bsregelung und Er
fahrung das Urteil der maBgebenden Personen an Einsicht in die okono
mischen Grundlagen und Folgerungen der Forstwirtschaft zunimmt. 

V. Allgemeine Folgerungen der Wirtscbaftsprinzipien 
fur die Umtriebszeit. 

Da der Durchschnittszuwachs geschlossen erzogener Hochwald
bestande in standortsgemaBen Lagen innerhalb der wirtschaftlich in 
Frage kommenden Altersstufen fast gleichbleibt (wie bei Buche, Tanne) 
oder nur wenig abnimmt (wie bei den Lichtholzarten), wahrend der 
Wert des Durchschnittsfestmeters mit wachsendem Alter stetig zu
nimmt, so fiihrt das Prinzip des groBten Waldreinertrags oder Wertdurch
schnittszuwachses zu sehr hohem, die iiblichen Nutzungsalter iiberstei
genden Umtriebsalter. Der den Waldreinertrag darstellende Quotient 

A + D - (c + v) . 1 I d' M h d Z hi AD' stmgt so ange, a s Ie e rung es a ers + 1m 
u 

starkeren Verhaltnis erfolgt als die Zunahme des Nenners u. Wird nur 
A beriicksichtigt, so ist dies der Fall, wenn das Massen- und Wertzu
wachsprozent fUr 100jahrige Bestande groBer ist als 1, fiir 150jahrige 
Bestande groBer als 0,7. Unter Einbeziehung der vorausgegangenen 



Allgemeine Folgerungen der Wirtachaftsprinzipien fur die Umtriebszeit. 167 

Vorertrage sind diese Zahlen entsprechend dem Verhaltnis des Werts 
derselben zum Haubarkeitsertrag zu erh6hen. Aber auch dann bleibt 
die dem Prinzip des gr6Bten Waldreinertrags entsprechende Richtung 
in bezug auf die Umtriebszeit sehr konservativ1). 

Die Bodenreinertragslehre tritt dagegen durch die ihr eigentiimliche 
Auffassung des Vorrats als Kapital einer zu starken Anhaufung des
selben entgegen. Sie verlangt, daB sich das Waldkapital durch den an 
seinen Bestanden erfolgenden Massen- und Wertszuwachs angemessen 
verzinst. Um dieser Forderung zu geniigen, verlangt die Bodenrein
ertragslehre erstens krMtigere Durchforstungen, namentlich in der 
zweiten Halfte der Umtriebszeit; sodann eine friihere Abnutzung der 
Bestande, als es der Kulmination des Waldreinertrags entsprechend ist2). 

So entschieden nun auch die ausgesprochenen Gegensatze erkannt 
und beachtet werden miissen, so ist doch auch im Auge zu behalten, daB 
bei stetiger Fiihrung einer pfleglichen Forstwirtschaft Wirkungen ein
treten, die dahin gerichtet sind, jene Gegensatze zu mildern. In dieser Be
ziehungist folgendes zu bemerken: 

1. Die Berechnungen der Umtriebszeit des gr6Bten Waldreinertrags 
sind seither meist auf Grund normaler Ertragstafeln vorgenommen 
worden, in denen die Verhaltnisse regelmaBiger Bestande ZUlli Ausdruck 
kommen. Die praktische Wirtschaft hat es aber meist mit Bestanden 
zu tun, die durch Sturm, Anhang, Pilze, Insekten oder sonstige Schaden 
gelitten haben. In bezug auf die Umtriebszeit haben Schaden jeder Art 
die Folge, daB diese herabgedriickt wird, da durch ihren EinfluB der 
wichtigste Bestimmungsgrund fiir hohe Umtriebszeiten, namlich der 
Wertszuwachs, vermindert oder ganz aufgehoben wird3). 

1) Nach den neuesten Tafeln von Schwappach betragt auf der mittleren 
Standortsklasse die durchschnittliche Werterzeugung 
fiir u = 80 100 120 140 
bei der :Buche . . . . . . . . . 33,4 42,9 49,6 54,1 
bei der Fichte ........ 111,8 130,1 135,6 
bei der Kiefer. . . . . . . . . 48,5 53,1 53,6 54,9 

2) ZahlenmaBige Nachweise iiber den EinfluB der Durchforstungsgrade 
auf die finanziel1en Ergebnisse der Wirtschaft sind kiirzlich von der badischen 
Staatsforstverwaltung gegeben worden. Sie betreffen die Bodenertragswerte, die 
Verzinsung der normalen Betriebsklassen und die Weiserprozente der Haupt
holzarten - Hilfstabellen fiir Forsttaxatoren 1924. 

3) Als Beispiel hierfiir sei hingewiesen auf die Verwertung der Kiefer in der 
Oberforsterei Eberswalde wahrend meiner Verwaltung in den Jahren 1901 bis 
1903. Der Durchschnittspreis fiir 1 fm Derbholz betrug in Bestanden annahernd 
gleicher Bonitat 

im Alter von: 100 110 130 140 160 Jahren 
15,0 17,19 20,5 22,3 21,8 Mk. 

Hier liegt die Ursache fiir die Abnahme des Werts des DurchBchnittsfestmeters 
Derbholz in der Zunahme des Kiefernbaumschwammes, die das Nutzholzprozent, 
das fiir 120jahrige Bestande noch 83 betrug im l00jahrigen Bestande auf 76 er
maBigte. (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1903, S.685f£., Kiefernbaumschwamm.) 
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2. Mehr noch kommt der Umstand in Betracht, daB die Folgen der 
Bodenreinertragslehre weit konservativer sind, als es bei Zugrunde
legung von Bestanden, die zu spat und zu schwach durchforstet und im 
Kahlschlagbetrieb behandelt sind, der Fall zu sein scheint . .Alle guten 
wirtschaftlichen MaBnahmen haben eine ErbOhung der Umtriebszeit 
zur Folge: Je mehr auf die Erhaltung des Bodens in gutem Zustand ein
gewirkt wird, um so anhaltender ist der Massenzuwachs der auf ihm 
stockenden Bestande; je entschiedener bei den Durchforstungen auf die 
Wuchsforderung der wertvollsten Stamme eingewirkt wird, um so an
haltender ist der Wertszuwachs des ganzes Bestandes; je bestimmter 
das Prinzip der Stetigkeit durch die gleichmaBige Zunahme der Kronen 
zur Gestaltung gebracht wird, um so spater und langsamer tritt die Ab
nahme des Weiserprozents ein. Zu den Ursachen, die in der gleichen 
Richtung wirksam sind, gebOrt ferner, wie oben hervorgehoben wurde, 
die Auffassung des Walde!;! als eines zusammenhangenden Ganzen, sowie 
der weitere Umstand, daB der in der Forstwirtschaft anzuwendende 
Zins:fu.B wegen der Wertzunahme des Holzes niedriger sein soil ala der 
landesiibliche und daB fUr Laubholz und hohe Umtriebszeiten die Ur
sachen ffir das Zuriickstehen des ZinsfuBes im starkeren Grade vorliegen 
als ffir Nadelholz und niedrige Umtriebszeiten1). Endlich konnen auch 
politische Verhaltnisse, wie insbesondere die Erschwerung des Handels 
mit Holzausfuhrlandern Veranlassung geben, den forstlichen Betrieb 
konservativer zu gestalten, als es sonst geschehen wiirde. 

3. Wenn auch zahlenmaBige Untersuchungen iiber die Hiebsreife 
ffir bestimmte Holzmen und Wirtschaftsgebiete notwendig sind, so 
konnen doch bestimmte Nachweise von allgemeiner Giiltigkeit wegen der 
Menge von Einfliissen forsttechnischer und okonomischer Natur ffir 
dieselbe nicht gegeben werden. Die Wirkungen, welche die Begriindung 
und Durchforstung auf den Boden und den Wertzuwachs ausiiben, 
lassen sich, ebenso wie bodenkundliche und handelspolitische Er
wagungen, oft nicht in bestimmten Zahlen zum Ausdruck bringen. Die 
Urteile iiber die Umtriebszeit konnen deshalb haufig nur in der Fassung 
eines Gutachtens zum Ausdruck gebracht werden. Es ist ferner im 
Auge zu behalten, daB die Umtriebszeit infolge der forsttechnischen 
Fortschritte der neuesten Zeit nicht in einer bestimmten Zahl, wie bei 
einer Rechnung mit bestimmten GroBen, darzustellen ist, sondern daB 
bestimmte Zeitspannen (von 80 bis 100 - 100 bis 120 Jahren usw.) 
angegeben werden, innerhalb welcher die Umtriebszeit liegen soil. Dies 

1) Die in Meinen "Folgerungen der Bodenreinertragstheorie" (1. Bd. 1894) und 
spater in Meiner forst!. Statik 1918, S. 135ff. gegebene Begriindung fUr die Rohe 
des forstlichen Zinsfu.6es habe ich trotz vielfach kundgegebener gegenteiliger An
schauungen (auf die in dieser Schrift nicht eingegangen werden kann) im wesent
lichen beibehalten. 
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ergibt sich beim Kahlschlagbetrieb durch die allmahliche Aneinander
reihung schmaler Schlage, bei Naturverjiingungen durch die allmahliche 
Erweiterung des Wachsraumes der stehenbleibenden Stamme im Wege 
der die Verjiingung vorbereitenden Durchforstung und Lichtung. 

4. Das fiir die Praxis wichtigste Ergebnis der auf die Abwagung der 
Umtriebszeiten gerichteten Untersuchungen geht dahin, daB extreme 
Richtungen vermieden werden. Ein groBer Nachteil hoher Um
triebszeiten liegt darin, daB sich unter ihrem EinfiuB, wenn nicht recht
zeitig entsprechende GegenmaBnahmen getroffen sind, namentlich bei 
Lichtholzarten die Bodenzustande verschlechtern und die Bedingungen 
fiir die Erzeugung guten J ungwuchses ungiinstiger werden. Auch manche 
Naturschaden (durch Pilze, Insekten, Stiirme usw.) treten mit zu
nehmendem Alter der Bestande in verstarktem MaBe auf. Die ent
gegengesetzte Richtung einer zu hohen und schnellen Abnutzung der 
Bestande hat dagegen die in mancher Hinsicht noch bedenklichere Folge, 
daB zu groBe Flachen von gleichaltrigen Jungwiichsen entstehen, die 
zu weiteren Schaden (durch Frost, Insekten, WildverbiB u. a.) Veran
lassung geben. Beide Richtungen miissen bei der Festsetzung der Um
triebszeiten in Erwagung gezogen werden. Das wirtschaftlich Er
strebenswerte liegt auf einer mittleren Linie. Bei Einhaltung derselben 
wird auch der natiirlichen Verjiingung am besten' Rechnung getragen, 
die weder in zu jungen noch in sehr alten Bestanden erfolgreich durch
gefiihrt werden kann. 

VI. Abweichungen von der normalen Umtriebszeit. 
1. Abweichungen der Nutzungszeit einzelner Bestande. 
Die meisten Abweichungen werden durch schlechte Beschaffenheit 

der Bestande verursacht. In gesunden Bestanden werden sie ins besondere 
her beigefiihrt : 

a) Durch die Riicksicht auf die Hiebsfolge. Besteht z. B. in dem nach
stehend dargestellten Beispiel Hiebszug A von 600 m Lange aus 80jah
rigem Holz, und solI die Abnutzung in sechs Schlagen von je lOO m Breite 

RiebszugA RiebszugB 

Pi~ tell 

Go/a 1zrig 
Pit fltten 

80.Jti ~g f-- ---- -- -----

!lO.Jii ~..9' 

Abb.5. 
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mit 5jii.b.rigen Intervallen erfolgen, so betragt die Altersdifferenz zwischen 
dem ersten und dem letzten Schlage 25 Jahre. Wird der erste Schlag 
alsbald mit 80 Jahren abgetrieben, so erreicht der letzte ein Alter von 
105 Jahren. Besteht Hiebszug B zum Teil aus 60jahrigem, zum Teil 
aus 90jii.b.rigem Holz, so ist es mit Riicksicht auf die Hiebsfiihrung 
wiinschenswert daB beide Bestii.nde trotz des 30jahrigen Altersunter
schiedes gleichzeitig abgetrieben werden. Wird der nordliche Teil des 
ersten Schlags mit 60 Jahren angehauen, so erreicht der letzte Schlag 
des siidlichen Bestandes das Alter von 115 Jahren. Es liegt also, lediglich 
mit Riicksicht auf die Hiebsfolge, ein Unterschied von 55 Jahren vor. 

b) Durch das Altersklassenverhiiltnis. Veranderungen der bestehen
den Waldzustande diirfen nur allmahlich bewirkt werden. Sind z. B. 
in einem Revier, dessen normale Umtriebszeit auf Grund positiver, der 
Wirtschaft entnommener Zahlen zu 100 Jahren berechnet ist, 40 Prozent 
mit Holz von 120 Jahren bestanden, so wird, selbst wenn im nachsten 
Wirtschaftszeitraum die Nutzungsflache auf das Doppelte der normalen 
festgesetzt wird, das Alter der zum Einschlag kommenden Bestande 
120 bis 140 Jahre betragen. Eine schnellere Abnutzung als die hier unter
I'tellte hat aber in forsttechnischer und okonomischer Beziehung so groBe 
Bedenken, daB man sie, wenigstens in groBerem MaBe, auch wenn man 
den Normalzustand des Waldes mit Entschiedenheit anstrebt, doch nicht 
zur Anwendung bringen wird. 

2. Sonstige Verhaltnisse, welche auf die Nutzungszeit 
von Einfl uB sind. 

a) Die Eigentumsverhiiltnisse. Die Einhaltung hoher Umtriebszeiten 
setzt Waldeigentiimer voraus, die ein bedeutendes Vermogen besitzen 
und am Waldzustand nachhaltiges Interesse haben. Unbemittelte 
Waldeigentiimer konnen das fiir hohe Umtriebszeiten notige Kapital 
nicht festlegen, weil sie es zu anderen Verwendungsarten als zur Holz
zucht notig haben. Auch als indirekte Grundlage fiir die Beschaffung 
beweglichen Kapitals kann das Waldkapital nur unvollkommen dienen, 
weil die Moglichkeit der Beleihung der Waldungen beschrankt ist. Der 
geldbediirftige Private muB deshalb oft Bestande einschlagen, auch 
wenn sie hohe Massen- und Wertzuwachsprozente besitzen. Bei der 
Beurteilung der Forstwirtschaft vom nationalokonomischen und forst
politis chen Standpunkt bleibt ferner zu beachten, daB der Staat neben 
seiner privatwirtschaftlichen Tatigkeit auch forstpolizeiliche Aufgaben 
zu erfiillen hat. Solche liegen ihm fiir aIle Waldungen des Landes ob. 
Es liegt aber in der Natur der Sache, daB er eine dahin gehende Tendenz 
in seinen eigenen Waldungen am entschiedensten zur Durchfiihrung 
bringen kann. Meist werden derartige Erwagungen dahin fiihren, daB 
die Umtriebszeit behufs Erhaltung starker Sortimente fiir die Zukunft 
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hoher gehalten wird, als es ohnedies, lediglich auf Grund von Zahlen, die 
der Gegenwart entnommen sind, geschehen wiirde. Eine solche Richtung 
kann auch ohne Verletzung des Prinzips der Reinertragslehre um so 
unbedenklicher eingehalten werden, als die Vermutung besteht, daB 
durch die Steigerung der Holzpreise die etwa auftretenden Gegensatze 
vermindert oder ganz aufgehoben werden. 

b) Standortsverhiiltnisse. Allgemeine Beziehungen zwischen Um
triebszeit und Standortsgiite konnen fiir keine Holzart aufgestelIt wer
den. Die Umtriebszeit kann auf guten BOden hoher - sie kann aber 
auch niedriger sein als auf schlechten. Sofern lediglich die Massen
faktoren in Betracht gezogen werden, enthaIt die Standortsgiite ein 
Moment, das die Hiebsreife beschleunigt. 1st das Wirtschaftsziel auf 
BOden verschiedener Giite das gleiche, so wird sich fiir den besseren 
Standort immer eine kiirzere Umtriebszeit ergeben, da aIle Sortimente 
hier friiher erreicht werden. In der Regel werden jedoch auf BOden von 
verschiedener Giite verschiedene Wirtschaftsziele aufgestelIt werden. 
Hierdurch kann der EinfluB des schnelleren Wachstums aufgewogen 
oder iibertroffen werden. Dies um so mehr, als auf guten BOden haufig 
auch die Beschaffenheit der Bestande eine bessere ist, weil mannigfache 
Schaden, die die Bestande betreffen, auf armeren Boden schwerer iiber
wunden werden als auf guten. Als allgemeine Regel kann man nur sagen, 
daB warmes Klima die Hiebsreife beschleunigt, kaltes sie verzogert. 

c) Die Lage des Waldes zn den Verbranchsorten. Sie ist, schon 
bevor eine eigentliche Betriebsregelnng bestand, von groBem EinfluB 
auf die Forstwirtschaft gewesen, namentlich auf Betriebsart, Holzart, 
Gewinnung von Nebennutzungen. Auch in der Gegenwart ist sie von 
groBer Bedeutung. 

Die Preise der Forstprodukte werden, ebenso wie es bei allen iibrigen 
Wirtschaftsgiitern der Fall ist, an den Orten, wo sie gebraucht werden, 
bestimmt. Die hochsten Preise, welche im Wald gezahlt werden konnen, 
ergeben sich dadurch, daB von dem Preise an den Verbrauchsorten die 
Transportkosten, welche erforderlich sind, um das Holz von dem Ort 
seiner Entstehung nach dem Ort des Verbrauchs zu schaffen, abgezogen 
werden. Diese sind negative Posten. Sie stehen ungefahr in geradem 
Verhii,ltnis zum Gewicht oder (bei gleichschwerem Holz) zum Festgehalt. 
Sie sind daher fiir verschiedene Sortimente, absolut bemessen, gleich j 
relativ, im VerhaItnis zum Wert der Sortimente, sind sie sehr verschieden. 
Sie fallen bei Rentabilitatsberechnungen und allgemeinen Erorterungen 
um so starker in die Wagschale, je geringer der Wert der betreffenden 
Sortimente ist. Die Anwendung des hieraus hervorgehenden Grundsatzes 
fiihrt dahin, daB in Waldungen, die den Verbrauchsorten nahe Hegen, 
oft niedrigere Umtriebszeiten eingehalten werden konnen, daB dagegen 
das Wirtschaftsziel um so bestimmter auf die Erzeugung guter und star-
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ker Sortimente gerichtet werden muB, je weiter die Produktionsgebiete 
von den Verbrauchsorten entfernt sindl ). 

d) Bestandesverhiiltnisse. Theoretischen Berechnungen iiber die 
Hohe der Umtriebszeit werden regelmaBige Bestande zugrunde gelegt. 
Die Abtriebszeit kann aber von der normalen urn so mehr abweichen, 
je groBer die Unterschiede zwischen den tatsachlich vorliegenden und 
den normalen Bestanden sind. Zu beachten sind hierbei insbesondere 
folgende Verhaltnisse: Zunii.chst die Entstehung. Stockausschlage 
haben eine friihere Hiebsreife ala Kernwiichse. Je starker Kernwiichse 
von Stockaus'3chlagen durchsetzt sind, um so mehr wird die Umtriebs
zeit herabgedriickt. Auch die Weite der Verbii.nde beschleunigt die 
Umtriebszeit. Sodann kommt die Vollstandigkeit der Bestockung 
in Betracht; starkere Liicken jeder Art setzen die Umtriebszeit herab. 
Ebenso Mangel in der Beschaffenheit des Holzes, sowohl solche materieller 
ala formaler Art, sowie ungiinstige Bodenzustande, die durch gute Kul· 
turen verbessert werden konnen. 

Vierter Abschnitt. 

Die Ermittelnng des Abnutznngssatzes. 
I. Der Gesamtertrag. 

Den allgemeinsten Bestimmungsgrund fiir die Hohe der Abnutzung 
bildet der Zuwachs. Wenn keine besonderen Griinde vorliegen, welche 
Abweichungen nach der einen oder anderen Richtung begriinden, so 
solI gerade der Zuwachs, nicht mehr und nicht weniger, genutzt werden. 
Deshalb ist es auch erforderlich, den Zuwachs der einzelnen Reviere 
auf Grund positiver Untersuchungen so genau nachzuweisen, ala es die 
obwaltenden Verhaltnisse gestatten. Das Einsetzen des Zuwachses nach 
allgemeinen Hilfsmitteln (Ertragstafeln) geniigt nicht. 

Wenn der Zuwachs auf Grund positiver Untersuchungen - durch 
Messung der Durchmesser und Hohen geeigneter Probestamme in Be· 
standen - ermittelt wird, so ist das Ergebnis derartiger Untersuchungen 
der gesamte laufende Zuwachs, der stets den ganzen, auf Haupt. 
und Nebenbestand sich erstreckenden Zuwachs einer bestimmten Zeit 
umfaBt2). Gegenstand der Nutzung ist aber nicht der laufende Zuwachs 

1) Vgl. Martin: Folgerungen der Bodenertragstheorie, § 75, Die Umtriebs
zeit der Kiefer. Rier wird fiir astreine Bestande in guter Absatzlage (Mainebene) 
die Umtriebszeit zu 120 Jahren, in ungiinstiger Absatzlage zu 140 Jahren an· 
gegeben; fiir ii.Btige Bestande im Ostlichen Deutschland zu 60, im westlichen 
Deutschland (Reg.-Bez. Diisseldorf) zu 50 Jahren. 

2) Da6 die Beschrankung der Zuwachsnachweise auf den bis zum Schlu6 
der Umtriebszeit verbleibenden Hauptbestand ungenugend ist, kann am besten 
aus den Mitteilungen des forstlichen Versuchswesens in Preu6en ersehen werden. 
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einzelner Jahre, sondem der Zuwachs aller in dem betreffenden Revier 
vorkommenden Altersstufen. Indem man den Zuwachs derselben zu
sammenfaBt und das Ergebnis auf die Flache repartiert, ergibt sich der 
auf die Flacheneinheit entfallende, aus dem laufenden Zuwachs ab
geleitete Durchschnittszuwachs. Und dieser ist es, welcher der zulassigen 
Abnutzung am besten Ausdruck gibt. 

Grundlage und MaBstab der Abnutzung eines Reviers 
ist hiernach der Gesamtzuwachs. Trotz dieses unzweifelhaften 
Sachverhalts hat die forstliche Praxis jederzeit Wert darauf gelegt, 
die Nutzungen gemaB ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und der Zeit 
ihres Eingangs getrennt zu halten, derart, daB derjenige Teil des Er
trags, welcher zur Zeit der Verjiingung genutzt wird, von demjenigen 
gesondert wird, welcher im Wege der Durchforstungen entfalltl). Eine 
scharfe Sonderung zwischen diesen beiden Teilen ist allerdings nicht 
immer moglich. Es gibt eine Menge von Nutzungen, deren ZugehOrigkeit 
zu dem einen oder anderen Teil des Ertrags nicht mit Sicherheit er
wiesen werden kann. Dahin gehoren z. B. krMtige Durchforstungen, 
welche der Verjiingung vorausgehen. Zwischen ihnen und einem Vor
bereitungsschlag ist oft kein Unterschied. Das gleiche ist der Fall bei den 
Lichtungshieben, welche ganz allmahlich aus Durchforstungen hervor
gehen, sowie bei manchen Ertragen, die durch Naturschaden veranlaBt 
werden, namentlich solchen, die sich zu wiederholen pflegen, und die im 
Einzelfall nach ihrer Wirkung auf den Endertrag nicht eingeschatzt wer
den konnen. Um aber Zweifel iiber die Behandlung derartiger Nutzungen 
nach Moglichkeit einzuschranken, miissen bestimmte Vorschriften iiber 
ihre ZugehOrigkeit von den Staatsforstverwaltungen gegeben werden2). 

II. Haubarkeitsnutzungen. 
Rierbei kommt es einmal darauf an, die richtige Wahl der Bestande 

zu treffen, welche fiir den nachsten Wirtschaftszeitraum zur Abnutzung 
herangezogen werden sollen, sodann auf Feststellung der Rohe der 
Abnutzung. 

Nach den Normalertragstafeln fiir die Kiefer von Schwappach, 1908, ist die 
Masse der Kiefer auf III. Standortsklasse im Alter von 

80 100 120 140 Jahren 
303 323 325 305 fm. 

Hiernach ist der Zuwachs am Hauptbestand wahrend des langen Zeitraumes von 
80 bis 140 Jahren fast=O; in den letzten20Jahren erscheint er sogar negativ. 

1) V gl. den Abschnitt iiber die Verteilung des laufenden Zuwachses auf Haubar
keits- und Vornutzung im 2. Teile. 

2) Solche sind z. B. fiir PreuBen erlassen in der Anweisung zur Fiihrung des 
Kontrollbuchsvom Jahre 1919. Vgl. das preuBische Verfahrenim5. Teil, 2. Abschn., 
I; fiir Sachsen durch die Anweisung fiir die Nachtragsarbeiten im Bereiche der Kgl. 
Sachs. Staatsforstverwaltung, 1906, B. Begriffsbestimmungen. 
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1. Auswahl der Bestande. 

Innerhalb des durch die Umtriebszeit und das Alter gegebenen 
Rahmens sind fUr die Wahl der zur Verjiingung heranziehenden Orte 
hauptsachlich folgende Bestimmungsgriinde maBgebend: . 

1. Die Beschaffenheit der Bestande. Liickige, astige, mit 
Fehlern behaftete Bestande sind zur Abnutzung und Aufforstung heran
zuziehen, auch wenn sie das Alter der Umtriebszeit noch nicht erreicht 
haben. Gutwiichsige Orte sind dagegen Hi.nger, als diesem entspricht, 
zu erhalten. 

2. Der Zustand des Bodens. Mit starkem "Oberzug versehene 
BOden miissen wegen der Gefahr der Verwilderung, die zu befiirchten ist, 
moglichst bald durch Aufforstung in einen besseren Zustand gebracht 
werden. Meist sind solche BOden auch mit mangelhaftem Rolzbestand 
versehen. 

3. Die Verteilung der Altersklassen iiber die Revierflache. 
Die Anhaufung groBer zusammenhangender Bestande derselben Alters
klasse ist mit Riicksicht auf die Gefahren, welchen sie ausgesetzt sind, 
moglichst zu beschranken. 

4. Der Einfl uB auf die U mge bung. Freilegung ungeschiitzter 
Bestande gegen Sonne und Wind muB vermieden werden. 

5. Verminderung der Ungleichheiten innerhalb der standigen 
Wirtschaftsfiguren. Es ist fiir die technische und geschaftliche Seite 
der Wirtschaft wiinschenswert, daB nicht zu viel Unterabteilungen be
stehen. Die einheitliche Behandlung von Bestanden, die im Alter um 
I bis 2 Jahrzehnte abweichen, hat meist gar keine Bedenken. 

2. MaBstab fiir die Rohe der Abnutzung. 

Als solcher kann sowohl die Flache als die Masse in Anwendung 
kommen. 

a) Fliiche. Unter regelmaBigen Verhaltnissen bildet der Jahres-
. Flache (f) . 

schlag, dessen GroBe sich aus dem QuotIent U . b . () erglbt, 
mtrle szelt u 

oder der Periodenschlag (1 . 5, 1. 10, 1. 20) den MaBstab der Nut-
u u u 

zungl). Je einfacher die Bestandesverhaltnisse liegen, um so besser 
geniigt die Flache den Anspriichen, die hinsichtlich der Nutzung gestellt 
werden. Der in den Wirtschaftsplanen niederzulegende Abnutzungs
satz ergibt sich alsdann durch die Messung oder Schatzung des Rolz
gehalts der zum Riebe heranzuziehenden Bestande. "Ober die Aufnahme 
der Rolzmassen vgl. den 7. Abschnitt des 1. Teils. 

1) Soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daB die Schlage hiiufig 1 J ahr 
unangebaut bleiben, so tritt an Stelle von u u + 1. 
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b) Masse. Die Grundlage hierfiir bildet der in den bleibenden Be
stand iibergehende Zuwachs, der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs. Um 
diesen zahlenmaBig darzustellen, wird er entweder fiir die einzelnen 
Bestande im Betriebsplan nach MaBgabe der Bonitaten und vonertrags
faktoren nachgewiesen; oder er wird nach den Abschliissen der Betriebs
plane fiir die einzelnen Standortsklassen unter Einsetzung durchschnitt
licher Ertragsfaktoren summarisch berechnet. In beiden Fanen ist 
erforderlich, daB bestimmte Vorschriften iiber die Grade der Dichtigkeit, 
in welcher die Bestande erzogen werden sollen, gegeben werden. Andern
falls kann man den Zuwachs nicht zahlenmaBig einsetzen. 

Die genannten MaBstabe der Flachen und Massen sind nur unter 
regelmaBigen Verhii.ltnissen einzuhalten. Wenn die Verhaltnisse un
regelmaBig sind, miissen Abii.nderungen eintreten, deren Grad durch die 
Altersklassen oder die Hohe des Vorrats bestimmt wird. "Oberwiegen die 
hoheren Altersklassen, oder ist der Vorrat groBer als der normale, so 
ist mehr zu nutzen als der normale Schlag oder als der Zuwachs ; andern
fans weniger. Der Grad, in welchem die Nutzung erhoht oder vermindert 
werden soIl, wird unter den wirtschaftlichen Verhii.ltnissen meist auf 
gutachtlichem Wege fiir den einzelnen Fall festgestellt. 

3. Die Zusammenfassung lund Zerlegung des 
Abnutzungssatzes. 

a) Die Einheit der Rechnung. Als solche kann entweder 1 Festmeter 
Derbholz oder 1 Festmeter oberirdische Holzmasse oder 1 Festmeter 
gesamte Holzmasse angenommen werden. Fiir die Aufstellung des Be
triebsplans empfiehlt es sich, die Rechnung aufDerbholz zu beschranken. 
In gewisser Beziehung falIt anerdings das Reisholz als Objekt der Nutzung 
starker in die Wagschale, weil es dem Boden mehr an anorganischen 
Stoffen entzogen hat als das ausgereifte altere Holz. Gleichwohl empfiehlt 
es sich mit Riicksicht auf die Ungleichheit der Nutzung des Reisigs, von 
der Einfiihrung desselben in die Wirtschaftsplane abzusehen. Es wird 
dann, nach dem AbschluB der Plane, gemaB den Durchschnittsergebnissen 
der seitherigen Wirtschaft eingestent. 

b) Zerlegung des Abnutzungssatzes. Der Abnutzungssatz muB nicht 
nur im ganzen nachgewiesen werden, sondern er bedarf nach mehrfacher 
Richtung einer Sonderung. Insbesondere ist eine solche erforderlich: 

1. Nach Betriebsarten. Verschiedene Betriebsarten sind nach jeder 
Richtung getrennt zu behandeln. Daher muB auch der Abnutzungs
satz fiir sie besonders festgestellt werden. 

2. Nach Holzarten. Je nach der Bedeutung der Holzarten findet 
entweder eine Sonderung nach den 4 Holzartengruppen (Eiche, Buche, 
anderes Laubholz, Nadelholz) oder nur nach Laub- und Nadelholz statt. 

3. Nach Sortimenten. Fiir den Betriebsplan geniigt es, wenn die 
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Nutzungen im ganzen (nach dem Festgehalt) dargestellt werden. Der 
Nachweis, in welche Sortimente der Abnutzungssatz zerfiiJ.lt, ist dann in 
besonderen Anlagen beizufiigen. Ins besondere ist es erforderlich, 
daB die Nutzholzprozente und das zur Begriindung der Umtriebszeit 
dienende Verhii.ltnis der Stammklassen fiir die einzelnen Holzarlen 
nachgewiesen werden. 

III. Vornutzungen. 
Auch die Vornutzungen mUssen in den Wirtschaftsplanen nach 

Flache und Masse geregelt werden. 

1. Flache. 
Sie gibt die wichtigste Grundlage fiir die Ausfiihrung der Durch

forstungen. Nach MaBgabe der Altersklassentabelle wird bei der Be
triebseinrichtung ein Durchforstungsplan gefertigt, in welchen alle 
durchforstungsfi1higen Bestande eingetragen werden. Zur besseren Ver
teilung der Ertrage empfiehlt es sich hierbei, die alteren Bestande, welche 
vorzugsweise Derbholz ergeben und fiir den Ertrag groBere Bedeutung 
haben, von den jiingeren, welche vorwiegend Reisholz Hefem und nur 
mit Riicksicht auf die Bestandespflege aufgefiihrt werden, getrennt zu 
halten. Je nach der Wiederholung der Durchforstungen, die vom Alter, 
von der Holzarl, von der Entstehung und Mischung abhangig ist, 
werden die Bestande in den lOjahrigen Durchforstungsplan entweder 
nur einfach oder (namentlich bei stammreichen, jiingeren Bestanden) 
doppelt eingesetzt. Am Schlusse des Betriebsplanes sind die Durch
forstungsflachen zusammenzustellen. Die jahrliche Durchforstungs
flache ergibt sich durch Division der periodischen Flache mit der Zahl 
der Jahre, fiir die der Betriebsplan Geltung haben soll. 

2. Masse. 
Die von den Durchforstungen zu erwarlenden Nutzungen werden 

entweder fiir die einzelnen Bestande eingeschatzt, oder sie werden nur 
summarisch fiir ganze Reviere oder Revierteile oder fiir (durch Alter 
und Bonitat gebildete) Gruppen von Bestanden berechnet. 

Soll die Schi1tzung der Vorertrage fiir die einzelnen Bestande vor
genommen werden, so erfolgt sie im "An.achluB an die Ausfiihrung der 
Bestandes beschreibungen nach der vorliegenden Bestandes beschaffen
heit mit Zuhilfenahme von Ertragstafeln und sonstigen brauchbaren 
Hi1fsmitteln. Die Ergebnisse der Schi1tzung werden im Durchforstungs
plan zusammengestellt. Die jahrliche Abnutzung ergibt sich aus der 
Division der Endsumme mit der Zahl der Jahre, fiir die der Betriebsplan 
aufgestellt wird. 

Erfolgt die Schi1tzung der Vorertrage fiir gauze Reviere oder fiir 
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Gruppen von Bestanden, so werden die Erfahrungen, welche bei der 
seitherigen Praxis gewonnen und aus den Wirtschaftsbtichern zu ent
nehmen sind, zugrunde gelegt. Voraussetzung der unmittelbaren An
wendbarkeit diesbeztiglicher Zahlen ist jedoch, daB die zu durchforsten
den Bestande den Bestanden, auf die sich die vorliegenrlen Zahlen be
ziehen, ahnlich sind, und daB erhebliche Abweichungen beztiglich der 
FUhrung der Durchforstungen gegentiber der seitherigen Praxis nicht 
eintreten sollen. Andernfalls sind die Ertragsansatze entsprechend zu 
berichtigen. 

Die Grundlage fUr die Schatzllng der V orertrage - sowohl bei der 
summarischen Behandlung als auch bei der Schatzung der einzelnen 
Bestande - bildet einerseits der laufende Zuwachs, welcher in dem be
treffenden Wirtschaftszeitraum erfolgt, andererseits die Bestimmung 
tiber die Haltung der Bestande. Von dem laufenden Zuwachs geht -
wie im zweiten Teil, I. Abschnitt, II C hervorgehobe~ ist - ein Teil in 
den bleibenden Bestand tiber. Wie hoch dieser Teil des Zuwachses zu 
bemessen ist, muB gutachtlich unter Zuhilfenahme von Ertragstafeln 
eingeschatzt werden. Die angewandten Satze sind mit den Wirtschafts
regeln tiber die Bestandeshaltung zu begrtinden. Der nicht in den blei
benden Bestand eingehende Teil des Zuwachses wird im Wege der Durch
forstung genutzt. 1st Z der Zuwachs in der Zeit, fUr die der Betriebsplan 
Geltung haben solI, m die zu Anfang, M die am Schlusse desselben vor
handene Masse, so betragt der im Wege der Durchforstung zu nutzende 
Teil des Zuwachses Z - (M - m). 

Bei der Anwendung der so gewonnenen Nutzungssatze darf jedoch 
nicht unbeachtet gelassen werden, daB nicht nur die Durchforstungs
ertrage, sondern auch die kleinen, durch Naturschaden erfolgenden 
Ertrage in jenem Zuwachsanteil einbegriffen sind. 

Die Massen der V ornutzung werden in bezug auf Rechnungseinheit 
und Zerlegung in gleicher Weise wie die Haubarkeitsertrage behandelt. 
Sie werden diesen zugefUgt. Der aus dem Haubarkeits- und Vorertrag 
gebildete Abnutzungssatz bildet nicht nur den MaBstab fUr die Ertrags
leistung der einzelnen Reviere, sondern er dient auch der Ertragsschatzung 
ganzer Lander und den auf ihr beruhenden wirtschaftspolitischen MaB
nahmen zur Grundlage1). 

IV. Reserven. 
Unter Reserven sind hiebsreife Holzvorrate zu verstehen, welche 

auf die Hohe des Abnutzungssatzes nicht in Anrechnung gebracht wer
den. Sie sollen dazu dienen, um bei eintretender Notlage des Wald
besitzers oder aus anderen GrUnden eine besondere Einnahme zugewahren. 

1) Weitere Angaben tiber die Ermittelung des Abnutzungsgesetzes folgen im 
2. Abschnitt des 5. Teils bei den Verfahren der einzelnen Staaten. 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Auf!. 12 
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Man unterseheidet: feste Reserven, welehe ortlieh festgelegt sind. 
Sie werden aus besonderen Bestanden gebildet, welehe von der Sehii.tzung 
und Anreehnung auf den Etat ausgesehlossen sind. Reserven dieser 
Art bestehen namentlieh in Frankreieh. In den dortigen Gemeinde
waldungen waren sie bereits von Col bert eingefiihrt; sie haben sieh seit
her unverandert erhalten. Ihnen gegeniiber stehen sogenannte flie
gende Reserven, die sieh von einem zum anderen Ort iibertragen. 
Sie werden dadureh gebildet, daB der Etat niedriger festgesetzt wird, 
als es der Masse der zur Nutzung aufgenommenen Bestande entsprechend 
ist. Die Differenz zwischen dem Holzgehalt und der Nutzung iibertragt 
sich, da die betreffenden Orte z. T. doeh ganz genutzt werden, von einem 
zum anderen Bestande. 

Zum Zwecke der Bedarfsbefriedigung in Notfallen sind Reserven 
nur ausnahmsweise zu empfehlen. Man darf bei ihrer Beurteilung nieht 
Kriegszeiten oder Bandelsstockungen zugrunde legen, sondern friedliche 
Verhii.ltnisse von Kulturvolkern. Eine Reserve von Bestanden, die ihre 
Hiebsreife iiberschritten haben, ist immer mit Nachteilen fiir das Volks
einkommendurchZinsenverlust, haufig auch mit Sehii.dendurch Sturm, In
sekten u.a. verbunden. Bestimmter als okonomische Griinde konnen wald
bauliche Verhii.ltnisse zur Erhaltung von Reserven Veranlassung geben. In 
den Schlii.gender natiirlichen Verj iingungdarf nie einZustand entstehen, bei 
dem alle Stamme, die der nachsten Wirtschaftsperiode angehoren, genutzt 
sind; ein Teil derselben muB zum Schutz der Jungwiiehse belassen werden. 

Ein besseres Mittel fiir einen stetig gefiihrten Betrieb als die Er
haltung von Bestii.nden iiber ihre Hiebsreife hinaus liegt in der Einrich
tung eines Geldreservefonds, der in der forstlichen Literatur der 
neueren Zeit wiederholt befiirwortet ist und auch praktische Anwen
dung gefunden hat. Der Reservefonds wird dadurch gebildet, daB die 
Uberschiisse ertragsreicher Jahre ganz oder zum Teil zuriickgelegt 
werden, um spii.ter forstlichen Anlagen verschiedener Art zu dienen. 
Ein Reservefonds ermoglicht es, die Bestii.nde zur Zeit ihrer Hiebsreife 
zu nutzen, ohne daB dadureh starke Ungleiehheiten in den Einnahmen 
des Waldeigentiimers herbeigefiihrt werden 1). 

1) Die Einfiihrung eines Reservefonds ist in der neueren Zeit aus Wiirttem
berg bekannt geworden. Durch Gesetz vom 25. Juli 1910 wurde die Bildung eines 
solchen angeordnet. Das Finanzministerium wird dadurch ermachtigt, innerhalb 
der Giiltigkeitsdauer dieses Gesetzes auIlerordentliche Nutzungen in den Staats
waldungen bis zum Gesamtbetrag von einer Million Festmeter Derbholz und die 
dadurch bedingten Ausgaben fiir Holzhauerlohne, Wegbauten und Kulturen an
zuordnen. Der Bestand des Reservefonds iet zur Deckung von Einnahme-Ausfallen 
und von Fehlbetragen, welche sich beim Reinertrag aus den Staatsforsten gegeniiber 
dem verabschiedetenHauptfinanzetat ergeben, zu verwenden. Weiterhinkamer auch 
zu gr6Beren Grundstiickserwerbungen fiir den forstwirtschaftlichen Betrieb und zu 
Abl6sung von Holzberichtigungen verwendet werden. 
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Die Forsteinrichtung steht zwar mit allen Zweigen der Forstwirt
schaft (Forstschutz, Forstbenutzung, Forstpolitik u. a.) in Zusammen
hang; aber die meisten und wichtigsten Beziehungen bestehen zwischen 
ihr und dem Waldbau. Die RegeIn, die dieser fiir die Wirtschafts
fiihrung gibt, haben auf die ortliche und zeitliche Gestaltung der Er
tragsregelung den groBten EinfluB. Sie kommen einmal fiir ein ganzes 
Revier oder fiir ein einheitliches Wirtschaftsgebiet zum Ausdruek, so
dann in den Vorschriften fiir die Behandlung einzelner Bestande. 

Die wichtigsten waldbauliehen Regeln betreffen: Die Erhaltung des 
Bodens in gutem Zustand, die Wahl der Holzarten, die Bestandes
begriindung, die Bestandespflege, die Durchforstung, die Liehtung und 
den Oberhalt. 

I. Ma6nahme der Bodenpfiege. 
Da der Boden die wiehtigste Grundlage der forstliehen Erzeugung 

bildet, so miissen bei der Betriebsregelung die Eigenschaften der wich
tigsten in den betreffenden Revieren vorkommenden BOden untersueht 
und die Mittel dargelegt werden, welche zur Erhaltung oder Herbei
fiihrung guter Bodenzustande geeignet sind. Diese haben sich insbeson
dere auf die chemischen und physikalischen Eigensehaften des Bodens, 
auf seinen Gehalt an Humus und auf den Bodeniiberzug zu erstrecken. 

Hinsichtlieh des ehemisehen Gehalts des Bodens miissen die Wirt
schaftsregeln die Vorsehrift enthalten, daB atles verhiitet wird, wodureh 
eine Verschleehterung desselben herbeigefiihrt werden kann. Diese 
Vorschrift bezieht sieh in erster Linie auf die Streunutzung. Sie darf 
nur dann stattfinden, wenn die Streudecke in dichten Schichten lagert, 
die mit den Mitteln der Schlagstetlung und durch forstteehnisehe MaB
nahmen (Hacken, Bearbeitung mit der Rollegge u. a.) nieht zu besei .. 
tigen sind. Dasselbe gilt von der Nutzung des Grases, die nur da aus
gefiihrt werden soIl, wo ein Unterlassen den Kulturen Schaden bringen 
wiirde. 

Unter den physikalisehen Eigenschaften des Bodens stehen 
Lockerheit und Frische an erster Stelle. Um dem Boden ein hinlang
liches MaB von Lockerheit zu erhalten, sind zunachst negative Mittel 
von Bedeutung, welche der Entstehung einer Verhartung vorbeugen. 
Dahin gehort das Verbot der Ausubung mancher Nebennutzungen, ins
besondere der Waldweide und der Streunutzung, sodann die Vermeidung 
der Offnung aller geschlossenen Waldrander. Die Frisehe des Bodens 

12* 
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ist haufig die im Minimum vorhandene, seine Leistungen bestimmende 
Eigenschaft. 1m allgemeinen sind frische BOden dem Gedeihen der 
wichtigsten Holzarten am zutraglichsten. Ein 'ObermaB von Feuchtig
keit ist dagegen ein Hemmnis einer guten Bestandesentwicklung. Es 
verhindert das Gedeihen der Kulturen, vermehrt die Entstehung un
giinstiger Humusformen und gibt zu Windwurf Veranlassung. Daher 
sind unter Umstanden Entwasserungen erforderlich, welche ein V"ber
maB von Feuchtigkeit fortschaffen. Weit wichtiger und von allgemeinerer 
Bedeutung sind jedoch die MaBnahmen, welche darauf gerichtet sind, 
dem Boden die Feuchtigkeit zu erhalten. Bei der Betriebsregelung muB 
auf solche Bedacht genommen werden. Allmahliche Leitung der Be
schirmung bei der natiirlichen Verjiingung, Erhaltung von Schirm
bestand fiir schutzbediirftige Kulturen, Fiihrung schmaler, der Sonne 
und dem Wind entgegengesetzter Schlage, tunlichste Erhaltung der vor
handenen und Herstellung neuer Waldmantel sind die in dieser Richtung 
wichtigsten Vorschriften des Wirtschaftsplanes. Auch die Leitung des 
Wassers aus feuchten Mulden nach trockenen Hangen kann sehr empfeh
lenswert sein. 

Auch iiber den Humus, die wichtigste Quelle der Ernahrung der 
Waldbaume, muB in den Wirtschaftsregeln das Notwendigste bemerkt 
und bei der Forsteinrichtung auf die einzelnen Bestande iibertragen 
werden. Die Mischung des Humus mit dem Mineralboden ist die wich
tigste Bedingung dafiir, daB sein Gehalt an Nahrstoffen den Holz
pflanzen zugute kommt. Schadlich wil'kt dagegen der Humus, wenn er 
sich ungeniigend zersetzt und dem Mineralboden in starken Schichten 
auflagert. Die wichtigsten Mittel, um einen guten Humuszustand 
herbeizufiihren, liegen in der Wahl der Holzart und der Erhaltung der 
richtigen SchluBgrade. Lockere Beschirmungilgrade, bei welchen die 
Standortsgewachse zuriickgehalten werden, Luft und Licht aber auf 
den Boden einwirken konnen, verhalten sich am besten. Von vorteil
haftem EinfluB auf die Beschaffenheit des Humus sind an den meisten 
Orten richtige Bestandesmischungen, iiber die deshalb auch nach 
dieser Richtung in den Wirtschaftsregeln eingegangen werden muB. 

Endlich haben sich die Wirtschaftsregeln auch mit dem Verhalten 
des Bodeniiberzugs zu beschMtigen, dessen Beschaffenheit fiir alle 
wirtschaftlichen MaBnahmen von EinfluB ist. Allgemeine Regel ist es, 
die Bildung starker Uberziige nicht aufkommen zu lassen; sie wirken 
in forsttechnischer und okonomischer Hinsicht stets nachteilig. Die 
wichtigsten hierauf gerichteten Mittel sind vorbeugender Art. Der Ein
tritt der Bedingungen, unter denen sich starkere Bodeniiberziige aus
bilden, muB verhindert werden. Bei der natiirlichen Verjiingung ge
schieht dies durch die Leitung der Beschirmung, bei der kiinstlichen 
durch rechtzeitige, gut ausgefiihrte und nicht zu weit gehaltene Kulturen. 
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II. Bestimmung der Holzart. 
Bei der Aufstellung der Wirtschaftsplane gewinnt die Wahl der Holz

art namentlich bei den Bestimmungen iiber die Bestandesbegriin
dung Bedeutung. Bei der kiinstlichen Begrlindung muB eine Holz
art gewahlt werden, die fiir eine ganze Umtriebszeit herrschend 
sein soll. Bei der natiirlichen Verjiingung ist eine solche allerdings durch 
die vorherrschende Holzart des vorhandenen Altbestandes gegeben. 
Aber hier muB, bevor Vorschriften iiber die Stellung der Verjiingungs
schlage Platz greifen, eine Entscheidung liber die einzumischenden 
Holzarten getroffen werden, da diese fiir die Schlagstellung von EinfluB 
sind. Ebenso muB man sich vor EriaB der Bestimmungen zur Ausfiih
rung der Durchforstungen in gemischten Bestanden ein Urteil iiber den 
relativen Wert der vorkommenden Holzarten gebildet haben. 

In welchem MaBe die Schlagfiihrung auf die Holzarten des deutschen 
Waldes gewirkt hat, lehrt die Geschichte alIer groBeren Waldgebiete. 
Durch den Kahlschlag, namentlich den GroBkahlschlag, sind Holzarten, 
die gegen klimatische Schaden empfindlich sind, von vielen Orten ein
geschrankt oder ganz verdrangt worden. Insbesondere gilt dies fiir die 
Buche, die durch manche MaBnahmen der modernen Wirtschaft, ins
besondere durch Einteilungslinien und Wege, durch Loshiebe und Um
hauungen an dem Gebiet, das sie friiher in den Waldungen Deutschlands 
innehatte, eingebiiBt hat. Durch eine dunkle Haltung der Schlage wird 
dagegen, wo mehrere Holzarten zusammen vorkommen, eine Wirkung da
hin ausgeiibt, daB dielicht bediirftige Holzart zuriickgeht, wiees namentlich 
im deutschen Laubholzgebiet in bezug auf die Eiche der Fall gewesen ist. 

Da die Schlagfiihrung einen so groBen EinfluB auf die Holzart aus
iibt, so ergibt sich ohne weiteres, daB die Forderung, eine bestimmte 
Holzart zu erhalten oder zu begiinstigen, auf die Fiihrung der Schlage 
von EinfluB sein muB. Die Mengen der aus einem gegebenen Bestand zu 
entnehmenden Holzmassen und die Zeit, die zu seiner volligen Abnutzung 
erforderlich ist, konnen je nach der Holzart, auf die gewirtschaftet wird, 
sehr verschieden sern. Ebenso ist beirn Kahlschlagbetrieb die Breite 
der Schlage von der Holzart abhangig. Aus diesen und anderen Ver
haltnissen ergibt sich, daB es notwendig ist, bei der Betriebsregelung die 
Wahl der Holzart eingehend zu begriinden und die wichtigsten tech
nischen MaBnahmen danach festzusetzen. 

III. Bestandesbegriindung. 
1. Natiirliche Verjiingung. 

Da die Aufstellung und Ausfiihrung der Wirtschaftsplane durch die 
Art der Bestandes begriindung wesentlich bestimmt wird, so muB bei 
der Betriebsregelung iiber die Frage der Zulassigkeit der natiirlichen Ver-
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jiingung ein Urteil abgegeben werden. Liegen die zu ihrer erfolgreichen 
Durchfiihrung erforderlichen Bedingungen, insbesondere ein fiir das 
Keimen der Bamen und die erste Entwicklung der jungen Pflanzen ge
eigneter Bodenzustand vor, so verhaIt sich die natiirliche Verjiingung 
in waldbaulicher und okonomischer Hinsicht sehr giinstig: die Kultur
kosten sind geringer ala bei jeder Art kiinstlicher Begriindung; der 
Ertrag wird durch den Lichtungszuwachs, der wahrend der Verjiingung 
an den Mutterbaumen erfolgt, gefordert; der Boden wird weniger von 
den starken Oberziigen der Standortsgewachse, wie sie beirn Kahl
schlag eintreten, in Anspruch genommen; beziiglich der Herkunft des 
Samens liegen die besten Bedingungen vor; die jungen Bestande ge
langen infolge der hohen Stammzahl friihzeitig zum SchluB. Gleichwohl 
kann man nach den vorliegenden Waldzustanden und den wirtschaft
lichen Erfahrungen eines ganzen Jahrhunderts nicht dariiber in Zweifel 
sein, daB die Anwendung der natiirlichen Verjiingung insbesondere in 
Mittel- und Norddeutschland, sehr haufig ausgeschlossen ist, weil die 
~u ihrer Durchfiihrung notwendigen Bedingungen fehlen. Schon durch 
die Seltenheit der Samenjahre wird sie eingeschrankt. Fast alIe Boden
zustande, die in bezug auf die chemischen und physikalischen Eigen
schaften des Bodens, auf Humus und Oberzug ungiinstig sind, stehen der 
natiirlichen Verjiingung entgegen. Nasse und trockene BOden schlie
Ben sie ganzlich aus. In starkeren Lagen von Trockentorf gehen 
die entstandenen Jungwiichse in anhaltenden Trockenheitsperioden 
zugrunde. Forstunkrauter aller Art ersticken die jungen Pflanzen, 
oder sie lassen sie gar nicht zur Entwicklung kommen. Haufig ist 
auch das Ziel der Wirtschaft auf andere ala die vorhandenen Hoh
arten gerichtet. 

Auch iiber die Stellung der Schlage miissen bei der AufstelIung der 
Wirtscha£tsplane Vorschriften abgegeben werden. Die allgemeinste 
Regel, die hier Anwendung findet, geht dahin, daB die Riicksicht auf 
den Jungwuchs fiir die Zeit und den Grad der Lichtung bestimmend 
sein solI. Deshalb sollen die Mutterbaume nicht langer in den Schlagen 
erhalten bleiben, ala es der Schutz der Jungwiichse gegen Frost, Hitze 
und die Konkurrenz der Forstunkrauter erforderlich macht. 1st dieser 
Zustand voriiber, so entwickeln sich die Jungwiichse aller Holzarlen 
bei freier, senkrecht nicht beschirmter Stellung am besten. Sofern es 
sich um reine Bestii.nde handelt, hat eine gleichmaBige Stellung der 
eine waldbauliche Einheit bildenden Schlage die Regel zu bilden. Die 
Erziehung gemischter Bestande, insbesondere von Mischungen der Licht
mit Schattenhoizarten, macht jedoch, zumal bei wechselnden Standorts
verhii.ltnissen, Abweichungen von der Regel erforderlich, da sonst in 
gleichmaBig gelichteten Verjiingungsschlagen stets die Schattenholzarl 
begiinstigt - die Lichtholzart zurUckgedrangt wird. 
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2. Kiinstliche Bestandesbegriindung. 

Fiir die Richtung und Aneinanderreihung der Schlage gilt die Regel, 
daB sie den gefahrlichen Faktoren der Atm08phare entgegengefiihrt 
werden. Ob die Riicksicht auf Sturmgefahr oder auf die austrock
nende Wirkung der Sonne unter den Bestimmungsgriinden der Schlag
fiihrung an erster Stelle steht, ist nach Holzart und Standort sehr ver
schieden zu beurteilen. 1m ersten FaIle muB die Fiihrung der Sch.lii.ge 
von Oat nach West - im zweiten von Nord nach Siid vorherrschend 
sein. Abweichungen sind nur unter besonderen 'VerhaItnissen, in ge
schiitzten Lagen und bei Holzarten, die vom Sturm nicht zu leiden 
haben, vorzunehmen. Die Breite und zeitliche Aneinanderreihung der 
Schlage richtet sich nach der Holzart und den vorliegenden klimatischen 
Verhaltnissen. 1m Wirtschaftsplan sind hieriiber stets Angaben zu 
machen, mit denen zugleich die Verteilung der zu verjiingenden Bestii.nde 
iiber die Revierflache begriindet wird. 

Das Verhalten der verschiedenen Kulturverfahren, namentlich von 
Saat und Pflanzung, muB im allgemeinen Teil des Wirtschaftsplanes 
hervorgehoben werden. Vber die Art der Kultur, insbesondere die Saat
und Pflanzverfahren, die Pflanzenerziehung und andere Teile des Kul
turwesens sind nach Boden und Lage unter Beachtung der Erfahrungen, 
llie in der seitherigen Wirtschaft gemacht sind, Bestimmungen zu 
treffen. Die Weite der Verbii.nde ist einerseits durch die Notwendigkeit 
einer baldigen Deckung des Bodens, andererseits durch die Absatz
fahigkeit der geringen Sortimente, welche sich bei stammreicher Be
griindung ergeben, zu begriinden. Auch iiber die Kosten der Kulturen 
sind auf Grund der Abschliisse der Kulturplane Anschlage zu machen. 

IV. Durchforstung1). 

Der Ertrag aus Durchforstungen und anderen Vornutzungen betrii.gt 
nach den Mitteilungen aus den forstlichen Versuchswesen PreuBens 
auf der mittleren Standortsklasse bei 
Fichte Ertragstafeln 1902 fiir u = 100 Jahre 46,3°/ odes Gesamtertrags 
Kiefer 1908 "u = 120 " 53,9°/ 0" " 

Buche 1911A" u = 120 " 60,6% " " 
Eiche 1920 "u = 140 " 63,1% " " 
Daraus ist ersichtlich, daB die Vorertrage einen sehr bedeutenden Anteil 
am Gesamtertrage haben und daB ihnen deshalb auch bei der Betriebs-

1) Die gro.Be Bedeutung der Durchforstungen fiir die Masse der Bestii.nde, den 
Bodenreinertrag und die Verzinsung des Vorrats ist kiirzlich von der Badischen 
Staatsforstverwaitung (Hilfstabellen fiir Forsttaxatoren 1924) eingehend nach
gewiesen. Es werden darin drei Durchforstungsgrade unterschieden. Beim ersten 
entfalIen 30%, beim zweiten 40%' beim dritten 50% des Gesamtertrags auf die 
Summe der Durchforstungsertrage. Der Einflu.B der starken Durchforstung tritt 
insbesondere beim Bodenertragswert in Erscheinung. Bei der Fichte ist z. B. auf 
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regelung die gebiihrende Wiirdigung zuteil werden muB. Sie konnen 
nicht einfach nach friiheren Erge bnissen angesetzt werden, da sich 
im Verlaufe der Wirtschaft haufig sowohl die BestandesverhaItnisse 
ala auch die .Ansichten liber die Ausfiihrungen der Durchforstungen 
wesentlich geandert haben. Es miissen vielmehr bei der Betriebsrege
lung eingehende Urteile liber den Durchforstungsbetrieb niedergelegt 
werden. Diese betreffen einerseits die allgemeinen Grundsatze, nach 
welchen bei diesem verfahren werden solI, andererseits die einzelnen 
Bestande, die Gegenstand der Taxation sind. 

Bestimmend fiir die Ausfiihrung der Durchforstungen sind, abo 
gesehen von den fast iiberall vorkommenden Naturschaden, zunachst 
die physiologischen Besonderheiten der Holzarten. Lichtholzarten 
machen in allen Altersstufen groBere .Anspriiche an Wachsraum; ihre 
Stammzahlen sind daher stets geringer ala die der Schattenholzarten 
in entsprechendem Alter. Auch die Standortsverhaltnisse sind nicht 
ohne EinfluB auf die Grade der Bestandesdichte und die Fiihrung der 
Durchforstungen. Je warmer die Lage und je tatiger der Boden ist, um 
so mehr Wert muB auf eine vollstandige Deckung des Bodens gelegt 
werden. 

Die allgemeinen Gegenstande, die bei der Forsteinricht~ auf 
diesem Gebiete zu beachten sind, betreffen den Beginn und die Wieder. 
holung, den Grad und die Art der :Qurchforstungen. 

Friihzeitiger Beginn der Durchforstungen ist seit K. Heyers hahn
brechendem EinfluB ala ziemlich allgemeingiiltige Regel angesehen wor· 
den. Er ist schon deshalb unbedingt erforderlich, weil die Durchforstun
gen von den ihnen vorausgehenden Lauterungen nicht zu trennen 
sind - nicht einmal begrifflich, noch weniger bei der praktischen Aus
fiihrung. Die Lauterungshiebe, deren rechtzeitige Vornahme fiir die 
Entwicklung der Bestande von der groBten Bedeutung ist, haben die 
Aufgabe, die mit schlechten Eigenschaften versehenen Individuen 
(Vorwiichse, Stockausschlage, Weichholzer) aus den Bestanden zu ent· 
fernen, dagegen die edelen, meist langsamwiichsigeren Holzarten, deren 
Erzeugung das Ziel der Wirtschaft bilden solI, durch Beseitigung ihrer 
Konkurrenten im Wuchse zu fordern. Die gleiche Aufgabe soIl aber, 
wie die Begriinder mancher neueren Durchforstungsverfahren (von 
Borggreve, Heck u. a.) mit Recht betonen, auch beim weiteren Durch
forstungsbetriebe verfolgt werden. 

einem Standort von 12 fm Gesamtdurchschnittszuwachs der Bodenertragswert fiir 
'It = 80 100 120 

bei miUliger Durchforstung 333 158 32 
bei starker Durchforstung 583 460 364 

Die Verzinsung einer normalen Betriebsklasse wird fiir 'It = 80 bei der mii.lligen 
Durchforstung zu 3,3, bei der starken zu 4,0 angegeben. 
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Auch die Regel K. Heyers, daB die Durchforstungen haufig zu 
wiederholen sind, hat ihre Anerkennung behalten. In der neuesten 
Zeit ist eine dahin gehende Richtung besonders von den Vertretern des 
sogenannten Dauerwaldes, welche die Stetigkeit des Waldwesens be
tonen, in einer das rechte MaB iiberschreitenden Weisel) geltend ge
macht worden. Die zeitlichen Zwischenraume zwischen zwei Durch
forstungen sind in den jiingeren Bestanden, z. Zt. des lebhaften Hohen
wuchses, am geringsten. 

Hinsichtlich der Durchforstungsgrade gilt dagegen imallgemeinen 
die Regel, daB sie mit dem Alter starker werden. Dies ergibt sich aus 
den okonomischen Zielen der Wirtschaft, die einerseits auf die Bildung 
astreiner Stamme, anderseits auf geniigend starke Durchmesser ge
richtet sind. Zur Bildung astreiner Stamme ist die Erziehung in ge
schlossenem Stande erforderlich, wenn dieser Bedingung auch nicht 
in dem strengen Sinne G. L. Hartigs geniigt werden kann. Bei schwa
chen Durchforstungen erfolgt eine mangelhafte Ausbildung der Krone, 
was auf die Entwicklung der Stamme von nachteiligem EinfluB ist. 
Bei friihzeitiger starker Durchforstung liegt dagegen die Gefahr vor, 
daB sich starke Xste bilden und daB der Boden durch das 
Auftreten von Standortsgewachsen gefahrdet wird. MaBige Durch
forstungen in der Jugend entsprechen den Anforderungen, die nach den 
genannten beiden Richtungen zu stellen sind, am besten. Nach erreichter 
Ausbildung einer guten Schaftform muB dagegen auf die Verstarkung 
der Durchmesser entschiedener hingewirkt werden, was nur bei kraftiger, 
in den BestandesschluB eingreifender Durchforstung geschehen kann. 

AlS ein ungefahrer MaBstab fiir die Haltung der Bestande in der 
zweiten Halfte der Umtriebszeit kann die Regel aufgestellt werden, 
daB die Stammgrundflache in den Bestanden gleichbleiben 
oder sich nur wenig verandern solI, wie das auch in manchen 
neueren Ertragstafeln zum Ausdruck gekommen ist2). Aus dieser Regel 
gehen bestimmte Folgerungen in bezug auf die Durchforstungsertrage 
hervor. Beim Gleichbleiben der Stammgrundflache nimmt die Masse 
des bleibenden Bestandes nur in dem Verhaltnis zu, in welchem die 
Richthohen sich vergroBern; aIle iibrigen Teile des Zuwachses entfallen 
auf die Vorertrage, denen dann aber auch die etwa durch Naturschaden 
anfallenden Massen zuzuweisen sind. 

Von mindestens gleicher Bedeutung, wie der Grad, ist die Art der 

1) So namentlich von Wiebecke: Dauerwald, Frage V: Wie oft mull man 
hauen? Alljahrlich - iiberall. 

2) Namentlich in den Ertragstafeln fiir Hessen 1913 (Eiche und Kiefer im 
Lichtungsbetrieb, Fichte und Buche bei starker Durchforstung). Aber auch die 
neuern Ertragstafeln aus Preullen (von Schwappach fiir Fichte, Kiefer, Buche, 
Eiche) lassen die gleiche Richtung erkennen. 
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Durchforstungen oder die Bestimmung, welche Stamme oder Stamm
klassen bei der Durchforstung entfernt und welche begiinstigt werden 
sollen. Mit Rucksicht auf die gleichmaBige Ausbildung der Wurzeln und 
Kronen sind bei der Durchforstung von Bestanden, in denen Kronen, 
Zwiesel, Vorwuchse usw. rechtzeitig ausgehauen sind, in der Regel; die 
Stamme der herrschenden Klassen zu begunstigen. Sie vermogen den 
erweiterten Wachsranm, welchen die Durchforstung gewahrt., am nn
mittelbarsten auszunutzen und sind widerstandsfahiger gegen die Ge
fahren, von denen die Bestande im Stangenholzalter seitens der anorga
nischen Natur zu leiden haben. Zuruckgebliebene Stamme besitzen 
zwar gute Formen und sind im besonderen Grade befahigt, bei ent
sprechenden Bedingungen erhohten Zuwachs anzulegen. Aber diese 
Bedingungen konnen vor Einlegung der eigentlichen Lichtung, bei der 
Durchforstung, meist nicht in genugendem Grade gege ben werden. Uber
dies sind die zuruckgebliebenen Stamme haufig einseitig entwickelt; 
sie haben daher, wenn sie freier gestellt werden, mehr von der Belastung 
durch Sturm-, Schnee- und Eisanhang zu leiden, da Stamme, die un
gleichmaBig ausgebildeten Kronen haben, dem Bruchschaden in beson
derem Grade zum Opfer fallen. 

Die auBeren Merkmale fur die Haltung der bleibenden Stamme liegen 
einmal in dem Ansatz der Krone, deren Lange mindestens ein Drittel 
der Baumlange betragen solI, zum anderen in einer moglichst gleich
maBigen Ausbildung der Kronen in horizontaler Richtung. AuBer 
diesen Gliedern der herrschenden Klasse sind aIle Stamme zu erhalten, 
welche, ohne in bezug auf Insekten und Pilzgefahren schadlich zu wirken, 
zur Erhaltung des Bodens in gutem Zustand dienen konnen. Die nach 
vorstehenden Merkmalen bestimmte Hochdurchforstung hat in der 
Neuzeit eine fortgesetzt zunehmende Bedeutung erlangt. Von be
ilonderem Wert ist die Erhaltung eines schiitzenden Unterstandes 
auf tatigen, zu starken Uberziigen geneigten Boden und in warmen 
Lagen. Eine systematische Durchfiihrung der Hochdurchforstung mit 
verschiedenen vertikalen Stufen kann am besten in gemischten Bestan
den durchgefiihrt werden, in welchen dann Schattenholzarten (Buche, 
Hainbuche, Tanne) die untere, - Lichtholzarten (Eiche, Esche, Kiefer, 
Larche) die obere Bestandesstufe zu bilden haben. 

V. Lichtung. 
Wie der Durchforstung, so muB auch der Lichtung bei der Betriebs

regelung Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie bei sachgemaBer 
Ausfiihrung auf den Massen- und Wertzuwachs von wesentlichem Ein
fluB ist. Der Lichtungszuwachs hat bereits in vielen Bestandesformen 
der friiheren Wirtschaft Anwendung gefunden, so daB ein reiches Material 
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iiber sein Verhalten im Walde vorliegt. Der Plenterwald, Mittelwald 
und ahnliche zusammengesetzte Bestandesformen mit Lichtwuchs
stammen waren friiher im Laubholz haufig vertreten. Nach Einfiihrung 
des geschlossenen Hochwaldes trat der Lichtungszuwachs, abgesehen 
vom Verjiingungszeitraum, zuriick. Dies hatte an vielen Orten die Folge, 
daB die wiinschenswerten Starken innerhalb der iiblichen Umtriebs
zeiten nicht erzielt wurden. Um den Starkezuwachs zu fOrdern und Holz 
von bestimmtem Durchmesser in nicht zu hohen Umtriebszeiten zu er
zeugen, ist der Lichtungsbetrieb, del' nach Erreichung guter Stamm
formen im Stangenholzalter durchgefiihrt wird, ein sehr geeignetes 
Mittel. Damit sich der Boden nicht mit Standortsgewachsen bedeckt 
oder in anderer Richtung verschlechtert, wird der Lichtungsbetrieb mit 
dem Unterbau verbunden. Der Lichtungsbetrieb hat hauptsachlich 
fiir Eiche und Kiefer groBe Bedeutung. Bei Buche und Tanne sucht 
man den Lichtungszuwachs nur soweit auszunutzen, als es der Schlag
stellung bei der natiirlichen Verjiingung entsprechend ist. Bei der Fichte 
geniigen in den meisten Wirtschaftsge bieten kraftige Durchforstungen, 
um die Sortimente zu erzeugen, die bei ihr das Ziel der Wirtschaft 
bilden sollen. 

Die Zeit der Lichtungshiebe wird in der Regel durch die Forde
rung bestimmt, daB, ehe sie gefiihrt werden, die Bestande eine gute 
Stammform, insbesondere eine geniigende Astreinheit erreicht haben. 
Hierzu ist der SchluBstand am besten geeignet. Was den Grad der Lich
tung betrifft, so gilt der Grundsatz, daB der Wachsraum der einzelnen 
Stamme in der Regel allmahlich erweitert wird. Die Lichtung solI sich 
der Durchforstung fast unmerklich anschlieBen, der SchluB also nur 
schwach unterbrochen werden. Den geeignetsten MaBstab fiir den Grad, 
in welchem die vorbereitenden Durchforstungen und Lichtungshiebe 
zu fiihren sind, bildet die Stammgrundflache. Es ist in mehrfacher 
Hinsicht, vom waldbaulichen und okonomischen Standpunkt aus von 
Bedeutung, daB iiber ihre Rohe eine Regel aufgestellt wird, die, wie bei 
den Durchforstungen, dahin zu fassen ist, daB von einem bestimmten 
Alter ab die Stammgrundflache nicht mehr zunehmen, sondern (an
nahernd) gleichbleiben soIl. Zur Erhaltung eines guten Bodenzustandes 
werden Lichtungshiebe, die nicht zugleich die Verjiingung einleiten 
(wie Besamungsschlage, Lichtschlage, Schirmschlage) mit dem Unter
bau verbunden. 

VI. Oberhaltbetrieb. 
Endlich ist bei der Aufstellung der Wirtschaftsplane dariiber Be

stimmung zu treffen, ob in den zur Verjiingung kommenden Bestanden 
einzelne Stamme iiberhalten werden sollen, wie es friiher vielfach als 
Regel galt. Abgesehen von besonderen Verhaltnissen (namentlich 
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asthetischer Natur) ist dies von der Werterzeugung abhangig, die die 
"Oberhiilter im Verhiiltnis zu ihrem Kapitalwert und im Vergleich zu 
dem negativen EinfluB auf den nachwachsenden Bestand leisten. Wenn 
auch zuniichst a~ wiichsigen, gut bekronten, allmahlich an den Freistand 
gewohnten "Oberhaltstammen ein bedeutender Starkezuwachs erfolgt, 
und dieser Zuwachs sich in hohen Werten darstellt, so bleibt doch zu 
beachten, daB jede .Art von "Oberhalt auf die Entwicklung der nach
wachsenden Bestande einen nachteiligen EinfluB ausubt. Da der An
spruch des jungen Bestandes an Wachstumsfreiheit mit jedem Jahrzehnt 
zunimmt, der Aushieb der "Oberhalter aber nicht immer zur wiinschens
werten Zeit bewirkt werden kann, so wird das MiBverhaltnis zwischen 
dem "Oberhalt und dem nachwachsenden Bestand fortgesetzt groBer. 
Es kommt hinzu, daB die ubergehaltenen Stamme von Schaden der or· 
ganischen und anorganischen Natur nicht frei bleibe~. Der Uberhalt 
bildet deshalb eine Ausnahme; er ist beschrankt auf gute Stamme mit 
hochangesetzten Kronen von Holzarten, die als Starkholz besonderen 
Wert haben. 

VII. Die Aufstellung der Hauungs- und KulturpUine. 
Auf der Anwendung der waldbaulichen Regeln fiir die einzelnen Be· 

stande eines Reviers beruhen die bei der Betriebsregelung zu entwerfen. 
den Hauungs- und Kulturplane. Sie werden nach der Folge der Bestande 
im Betriebsplan meist fiir einen zehnjahrigen Zeitraum aufgestellt. 

1. Hauungsplan. 
Es ist seit langer Zeit ublich, die Ertrage des Hochwaldes als Haupt

(oder Haubarkeits-) und Vornutzungen getrennt zu halten. Ais Haupt
nutzungen werden die Ertrage bezeichnet, welche die Begriindung 
neuer Bestande durchfiihren oder vorbereiten sollen. Dahin gehoren: 
Abtriebsschlage, Vorbereitungs-, Besamungs- und Lichtschliige, starkere 
Lichtungen, Nutzungen jeder .Art von "Oberhalt, Einschlage infolge von 
Naturschiiden, die Kulturen erforderlich machen, die Nutzungen des 
Oberholzes im Mittelwald und samtliche Nutzungen im Plenterwald. 

Die einzelnen Bestande, in denen Hauptnutzungen ausgefiihrt wer· 
den sollen, sind nach der Folge, die sie im Betriebswerk haben, im Hau· 
ungsplan aufzufiihren: die zu erwartenden Ertrage werden, getrennt 
nach Holzarten oder Holzartengruppen, nach den Ergebnissen der 
Schatzungen des Taxators entweder in Derbholz oder in Gesamtmasse 
eingestellt. 

Zu den Vornutzungen gehoren die Ergebnisse aller Riebe, welche 
in erster Linie die Wuchsforderung des bleibenden Bestandes zur Auf. 
gabe haben; ferner Nutzungen, die infolge von Naturschaden schwache
ren Grades anfallen. 
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Die Regelung der Vornutzungenerfolgt in erster Linie nach der Fla.che. 
Es ist aber empfehlenswert, daB auch ihre Massen, entsprechend den 
Hauptnutzungen, wenn auch in vereinfachter Weise, angegeben werden. 

2. Kulturplan. 

Die im nachsten Wirtschaftszeitraum vorzunehmenden Kulturen 
werden als Neukulturen, Nachbesserungen friiherer Kulturen, Er
ganzungen der natiirlichen Verjiingungen und Bodenbearbeitungen ge
trennt gehalten. Die betreffenden Angaben, durch die aber der Wirt
schafter nicht gebunden werden dad, erstrecken sich auf Holzart und 
Kulturart (Saat, Pflanzungen usw.). 

Aus den Abschliissen der Kulturplane und den sonst noch in Betracht 
kommenden, auf die Kulturen beziiglichen MaBnahmen (Pflanzen
erziehung, Kulturgerate) kann der Bedarf an Kulturgeldern eingeschiitzt 
werden. 

Haufig besteht die Einrichtung, daB auf der linken Seite der be
treffenden Formulare die Vorschlage iiber Hauungen und Kulturen, 
auf der rechten deren spatere Ausfiihrung verzeichnet wird. 

Sechster Abschnitt. 

Der Nachweis der Rentabilitat. 
In jedem geordneten nachhaltigen Betrieb ist es Regel, daB eine Bilanz 

gezogen und nachgewiesen wird, wie sich die positiven und negativen 
Elemente des Betriebs, Ertrag und Kosten, zueinander verhalten. 
Auch in der Forstwirtschaft muB dies geschehen. Seit dem bahnbrechen
den EinfluB Hundeshagens 1) ist deshalb die forstliche Statik, welche 
beide Seiten gegeneinander abzuwa.gen hat, in das System der Forst
wissenschaft aufgenommen worden. G. He yer2) hat dann den Methoden 
der forstlichen Rentabilitatsrechnung eine besondere Schrift gewidmet. 
Er unterschied dabei die Methode des Unternehmergewinns, dadurch 
bestimmt, daB die Produktionskosten von den auf gleichem Zeitpunkt 
reduzierten Ertragen abgezogen werden, und die Methode der Verzin
sung, bei der das Prozent festgestellt wird, in dem der Ertrag zu den 
ihm zugrunde liegenden Kapitale steht. Beide Methoden sollen, wie 
Heyer im Vorwort der genannten Schrift seinen Fachgenossen erklarte, 
benutzt werden zur LOsung der umfassenden Aufgabe: "die in praxi 
iiblichen Wirtschaftsverfahren auf ihre Rentabilitat zu priifen, nach Be
diirfnis auch andere, besser rentierende Verfahren ausfindig zu machen 

1) Forstliche GewerbBlehre, 3. Auf I. § 580. 
2) Handbuch der forstlichen Statik, 1. Abteilung: Die Methoden der forBtlichen 

Rentabilitatsrechnung. 1871. 



190 Der Nachweis der Rentabilitiit. 

und zu diesem Zwecke nicht allein die Ertrage und Produktionskosten 
der Waldwirtschaft aus der Literatur, sowie durch besonders anzu
stellende Untersuchungen und Versuche zu erheben, sondern auch die 
Methoden der Rentabilitatsrechnungen waiter zu vervollkommnen. 

Neben solchen statischen Untersuchungen, die sich auf bestimmte 
Wirtschaftsverfahren beziehen, sind auch Abwagungen erforderlich, 
welche nach Art der kaufmannischen Bilanz eine ganze Wirtschafts
einheit - sei es ein einzelnes Revier oder ein groBeres Wirtschafts. 
gebiet - betref£en. Eine solche Bilanz ist aber seither unter den deut
schen Staatsforstverwaltungen nur von der sachsischen1) durch
gefiihrt worden. Mit Riicksicht auf die neueren Bestrebungen auf dem 
Gebiet der Bilanzierung hat man sowohl innerhalb ala auch auBerhalb 
Sachsens allen AnlaB, auf diese einzugehen. 

I. Die Bilanz der Sachsischen Staatsforstverwaltung. 
In Sachsen gehen manche statistische Nachweise fiber Ertrag und 

Kosten bis zur Griindung der Forsteinrichtungsanstalt (1817), andere 
bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts zuriick. Die Nachweise wurden 
fiir lOjahrige Zeitraume dargestellt. Neben den Flachen, Altersklassen 
und Bonitaten sind die fiir die Bilanz der Wirtschaft wichtigsten Gegen
stande: 

1. Die durchschnittlich jahrliche Abnutzung. Sie erfolgt getrennt 
nach Derbholz und Reisig, Nutz- und Brennholz. 

2. Der Holzvorrat. Dieser wird dargestellt: 
a) Nach Masse. Die Massenvorrate sind seit 1844 nachgewiesen. 

Das eingehaltene Verfahren besteht darin, daB die Massen der I bis 
40jahrigen Bestande nach den AbschIiissen der Bestandesbonitats
und Altersklassentabelle unter Zugrundelegung der Ertragstafeln von 
PreBler berechnet wurden. Der Vorrat der fiber 40jahrigen HOlzer 
erfolgt durch Okularschatzungen, die bei jeder Hauptrevision vor
genommen werden. 

b) Nach Werten. Die jiingeren, I bis 40jahrigen Bestande werden 
ala Kostenwerte, die alteren, fiber 40jahrigen nach dem Produkt aus 
Masse und Durchschnittswert der Masseneinheit berechnet. 

3. Der Zuwachs. Der Massenzuwachs ergibt sich aus der tat
sachIichen Abnutzung unter Hinzufiigung der positiven oder negativen 
Veranderungen des Holzvorrats, die innerhalb des betreffenden Zeit
raums stattgefunden haben. Der Wertzuwachs kann aus der Statistik 
der Holzpreise berechnet oder eingeschatzt werden. 

1) Durch die von der Sachs. Forsteinrichtungsanstalt bewirkte Darstellung 
der Entwicklung der Staatsforstwirtschaft im Kgr. Sachsen. Thar. forsti. J ahrbuch, 
47. Band. 
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4. Die Einnahme fiir Holz, die einerseits im ganzen, andererseits 
fiir ein Festmeter Derbholz nachgewiesen wird. 

5. Die Ausgaben, getrennt nach Besoldungen, anderen Verwal
tungskosten, Forstverbesserungs-, Aufbereitungs- und sonstigen Be
trie bskosten. 

6. Der Waldreinertrag. Auch dieser wird einmal im ganzen an
gegeben, zum anderen zur Holzbodenflache (je ha) und zur Masse (je 
fm Derbholz) in Beziehung gesetzt. 

7. Das Waldkapital, das sich ergibt, indem dem Vorratskapital 
der Bodenwert hinzugefiigt wird. 

8. Der Nachweis der Rentabilitat. Er erfolgt: 
a) durch den Nachweis der Verzinsung des Waldkapitals durch 

den jahrlichen Ertrag. 
b) durch die Berechnung von Boden bruttowerten, die unter 

Zugrundelegung eines bestimmten ZinsfuBes nach MaBgabe verschiede
ner Holzpreise und verschiedener Kulturkosten stattgefunden hat. 

Es bedarf keiner besonderen Begriindung, daB eine Statistik, welche 
den Nachweis der positiven und negativen Elemente des Ertrags wah
rend fast eines vollen Jahrhunderts durchgefiihrt hat, fiir die vorlie
gende Frage von hohem Wert sein muB. Dieser Wert liegt zunachst 
fiir Sachsen selbst vor, da im Nachweis der seitherigen Wirtschaftsergeb
nisse ein vortreffliches Mittel liegt, manche forstliche MaBnahmen, ins
besondere die Feststellung des Etats, zu begriinden und viele Vorwiirfe, 
die der Sachsischen Staatsforstverwaltung und Forsteinrichtung schon 
vor dreiBig Jahren und wiederum in der jiingsten Zeit von unkundiger 
Seite gemacht sind, zu entkraften. Aber auch fiir andere Lander und 
fiir die gesamte Forstwissenschaft ist die vorliegende Statistik sehr 
beachtenswert. Sie zeigt den hohen Wert, den standige Organe der 
Forsteinrichtung und gleichma13ig durchgefiihrte Nachweise ihrer Er
gebnisse fUr die Entwicklung der Forstwissenschaft besitzen. Geht man 
auf diese Nachweise in Verbindung mit der Preisstatistik in den letzten 
Jahrzehnten vor dem Weltkrieg naher ein, so zeigt sich, daB bei geord
neter Wirtschaftsfiihrung in allen Teilen des Ertrags (Massen- und 
Werterzeugung, Reinertrag, Einnahme und Ausgaben) viel mehr Regel 
und Stetigkeit herrscht, als man unter dem EinfluB mancher zeitlicher 
und ortlicher Besonderheiten vermutet. 

DaB die Zahlen, welche in den Reinertragstabellen der Sachsischen 
Staatsforstverwaltung niedergelegt sind, Mangel besitzen, daB sie, wie 
Landforstmeister Roth (in vielleicht zu groBer Bescheidenheit in bezug 
auf die forstlichen Verhaltnisse seines Heimatlandes) in Bamberg sagte 
"falsch" seien, ist eine Eigenschaft, die den Zahlen der Statistik auf den 
meisten Wirtschaftsgebieten in allen Landern und zu allen Zeiten eigen
tiimlich ist. Aus der groBen Menge der Ursachen, welche den statistischen 
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Zahlen zugrunde liegen, und dem flieBenden Charakter aller wirtschaft
licher Verhii.ltnisse geht hervor, daB die Rentabilitatsnachweise nie mit 
einer solchen zahlenmaBigen Bestimmtheit gefiihrt werden konnen, wie 
ein Schiller seine Rechnungsexempel zu 10sen hat. 

II. Nenere Bestrebnngen. 
In den letzten Jahren hat die Frage der Bilanzierung das Interesse 

der Waldbesitzer und Forstwirte im besonderen Grade erregt. Der Reichs
forstverband stellte in seiner Tagung in Weimar 1923 den Leitsatz auf: 
"Die Forstverwaltungen haben tiber das Erge bnis ihrer Wirtschaft 
Bilanzen aufzustellen, aus denen die Zunahme bzw. Abnahme des Holz
vorrats an Masse und Wert ersichtlich ist, damit gtinstige Scheinergeb
nisse, die durch Kapitalverbrauch entstanden sind, als solche erkannt 
werden konnen". Auch in den Versammlungen der Forstvereine und in 
forstlichen Zeitschriften wurde auf die Bedeutung der Bilanzierung hin
gewiesen. Auf der Versammlung des deutschen Forstvereins in Bam
berg (1924) wurde eingehend tiber sie verhandelt. Der Referent, Pro
fessor Kriegerl), stellte eine Reihe von Leitsatzen auf, die geeignet 
waren, das von Ostwald2 ) begrtindete Verfahren weiteren forstlichen 
Kreisen verstandlich zu machen. Besonders wichtig fUr die forstliche 
Bilanz sei der Unterschied zwischen dem Ganzen und der Summe 
unabhangiger Teile. Das Anlagekapital fUr die forstliche Bilanz sei der 
Wald als Ganzes. Um die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit eines Gan
zen zu beurteilen, sei auch die raumliche Ordnung der Teile und die 
zeitliche Bedingtheit der Nutzungen zu berucksichtigen. FUr die forst
liche Erfolgs bilanz seien am Anfang und Ende der Wirtschaftsperiode 
mit beliebigem, aber gleichbleibendem ZinsfuB ... und mit beliebigen, 
aber gleichbleibenden Holzpreisen Walderwartungswerte zu berechnen 
und zu vergleichen. Das Problem der Durchftihrung der forstlichen 
Bilanz sei im wesentlichen ein Problem der forstlichen Erntevorhersage. 
Diese sei wesentlich vereinfacht durch den Ostwaldschen Satz, daB der 
Wert je qm Stammgrundflache eines Bestandes durch den Brusthohen
durchmesser des Mittelstammes und die mittlere Hohe des Bestandes 
eindeutig bestimmt sei. 

Gegentiber diesen Satzen und manchen anderen Kundgebungen, 
die im AnschluB an die Bamberger Tagung des Deutschen Forstvereins 
in Zeitschriften ausgesprochen sind, will ich nachstehend meine Ansicht 
tiber die vorliegende Frage in einigen Satzen niederlegen: 

1. DaB der Wald (eine Eigentumseinheit, Wirtschaftseinheit, Be-

1) Bericht iiber die 21. Hauptversammlung des D. Forstv. S. 75. 
2) Zum Ausbau eines bilanzfahigen Verfahrens der Forstertragsregelung. 

Deutscher Forstwirt 1925, Nr. 72. 
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triebsklasse) als ein zusammenhangendes Ganzes aufzufassen und zu 
bewirtschaften ist, muB anerkannt werden. Diese Forderung gilt unab
hangig vom okonomischen Wirtschaftsprinzip ffir Wald- und Boden. 
reinertragslehre. lch selbstl) habe sie in der forstlichen Literatur wieder. 
holt vertreten. Die Auffassung des Waldes als eines zusammenha.ngen
den Ganzen schlieBt aber nicht aus, daB die meisten und wichtigsten 
Aufgaben auf das Verhalten des Einzehien (auf einzelne Besta.nde 
oder Bestandesarten, auf bestimmte Grade der Durchforstung, bestimmte 
Arten der Begriindung usw.) gerichtet werden miissen. 

2. Entsprechend dem Zusammenhang des ganzen Waldes und der 
einzelnen Bestande verhalt es sich auch in bezug auf Boden und Vorrat. 
Fiir manche Fragen und Nachweise der Forsteinrichtung miissen diese 
beiden Produktionsfaktoren als ein zusammenhangendes Ganzes auf
gefaBt werden, wie es tatsachlich iiberali geschieht. Da aber die Gesetze, 
welchen der Boden unterliegt, von denjenigen, welche den Vorrat be. 
treHen, in wesentlichen Richtungen voneinander abweichen, so ist es 
erforderlich, daB beide Faktoren auseinandergehalten und .getrennt 
untersucht werden. Das leitende, bleibende Prinzip alier Bodenkultur. 
insbesondere auch der FOl'!'ltwirtschaft, muB nach der physischen und 
okonomischen Seite hin zum Boden als dem bleibenden Faktor der Wirt
schaft in Beziehung gesetzt werden. 

3. Die Bedeutung der raumlichen Ordnung ist seit H. Cotta 2) 

(1820) bis Chr. Wagner 3) (1911) anerkannt, ohne daB ihren Vertretern 
Widerspriiche gegen die okonomischen Grundsatze der Forstwirtschaft 
zur Last .gelegt werden konnten. Gegenteiligen Einfliissen unterliegen 
. aIle menschlichen Dinge. Es ist in dieser Beziehung charakteristisch, 
daB wahrend des ganzen 19. Jahrhunderts sowohl die Bilanzierung als 
auch die raumliche Ordnung in Sachsen am entschiedensten vertreten 
und gefordert worden ist. Abweichungen von den Folgerungen des oko· 
nomischen Wirtschaftsprinzips, die in der raumlichen Ordnung ihre Ur
sache haben, werden am besten in der Fassung eines Gutachtens be
griindet, bei dem die wesentlichsten Momente meist besser als durch 
zahlenmaBige Berechnungen zur Darstellung gebracht werden konnen. 

4. Die Forstwirtschaft hat durch die Eigentiimlichkeiten ihrer 
Produktionsfaktoren und durch die lange Dauer ihres Produktions
prozesses so starke Besonderheiten, daB es sich nicht empfiehlt, die in 
anderen Wirtschaftszweigen iiblichen Methoden der Bilanzierung auf 

1) Das Verhii.ltnis zwischen dem Ganzen und seinen Teilen. Allgem. Forst· u. 
Jagdztg. 1916; Die Berechtigung konservativer Wirtschaftsfiihrung vom Stand
p~nkt der Reinertragslehre im Leipzig-Band des Thar. Jahrbuchs 1909; Die forstl. 
Statik 1918, 9. Abschnitt (die Wiirdigung des Ganzen und des Einzelnen). 

2) Anweisung der Forsteinrichtung ·und Abschatzung 1820 (These des Vor
worts). 

8) Die Grundlagen der ra.umlichen Ordnung, 3. Auf!., 2. Abschn. 4. Kap. 

Hartin, Forstelnrlcbtung. 4. Auf!. 13 
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sie zu iiberlragen. Sie hat ihre Methoden selbststandig auszubilden und 
anzuwenden. 

5. Allgemein anwendbare Methoden zum Nachweis forstlicher Werte, 
die vollig frei von Fehlern und Ungenauigkeiten waren, gibt es nicht. 
Gegen alle Verfahren k6nnen Einwendungen erhoben werden, die sowohl 
das grundlegende Prinzip als auch die Genauigkeitsgrade der Rechnung 
betreffen. Die bekannten Werlarlen: Kosten-, Erwarlungs- und Ver
brauchswerle lassen sich daher nur mit gewissen Beschrankungen zur 
praktischen Anwendung bringen. Erwarlungswerte sind fiir jiingere -
Kostenwerle ffir altere Bestande unbrauchbar. Verbrauchswerle sind 
richtig in strengem Sinne nur ffir die Zeit unmittelbar vor dem Hiebe. 

6. Eine Voraussage der forstlichen Erlrage kann nur fUr kiirzere 
Zeit und mit bestimmten Unterstellungen erfolgen. Dies gilt sowohl 
hinsichtlich der Masse als auch hinsichtlich des Wertes der zu erwarlen
den Erlrage. Was die Masse betrifft, so geniigt ein Blick auf die Er
tragstafeln der neueren Zeit, um zu erkennen, wie verschieden sich die 
Urleile iiber die zukiinftige Beschaffenheit der Bestande selbst unter 
ganz regelmaBigen Verhaltnissen gestalten konnen. - Die Bildung 
der Werte ist nicht nur durch die Durchmesser der Mittelstamme regel
maBiger Hochwaldungen bestimmt - auch die Astigkeit und der Ab
fall spielen in bezug auf die Verwendungsfahigkeit eine wichtige Rolle. 
Entsprechende Einschrankungen miissen auch hinsichtlich der Schatzun
gen der zukiinftigen Werte gemacht werden. Selbst iIi regelmaBigen 
Hochwaldbestanden der gleichen Standorlsklasse kann die Zunahme 
der Durchmesser je nach der Art und dem Grade der Durchforstungen 
und nach sonstigen forsttechnischen MaBnahmen sehr verschieden sein. 

7. Die Zuweisung der einzelnen Bestande an bestimmte Wirlschafts
perioden der Umtriebszeit ist in der modernen Forstwirlschaft zu ver
·meiden. Das Fachwerk ist, selbst wo es sich nur um Massen handelte, 
fast iiberall wegen seines einer guten Wirlschaftsfiihrung niqht ent
sprechenden Verhaltens aufgegeben. In noch hoherem MaB ist dies 
. berechtigt, wenn nicht Massen sondern Werte Ziel und MaBstab der 
.Betriebsregelung bilden sollen. Die alteren und mittleren Bestande, 
welche den wesentlichsten Teil des forstlichen Betriebskapitals bilden, 

. werden am besten trotz der oben hervorgehobenen Mangel als Ver-
brauchswerle, nach dem Produkt aus Masse und Werl der Masseneinheit, 
in Ansatz gebracht. 

8. Eine Trennung von Kapital und Rente, die in einer geordneten 
Forstwirlschaft angestrebt werden muB, ist zur Zeit wegen del' gleich
arligen Beschaffenheit von Erzeugung und Kapital in den meisten 
forstlichen Betrieben nicht durchfiihrbar. Um die wiinschenswerle 
Trennung auf Grund sachlicher Merkmale herbeizufiihren, ist es erforder
lich, daB bei der Betriebsregelung der volle auf Haubarkeits- und VOT-
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nutzungen entfallende Zuwachs nachgewiesen wird. Dieser ist der 
aus der Natur und Wirtschaft hervorgehende MaBstab ffir'die wirkliche 
Leistung der Forstwirtschaft. AIle Ertrage, welche diesen Zuwachs 
libersteigen, miissen als Kapitalnutzungen behandelt werden. 

9. Die wichtigste Forderung, die anlaBlich der Richtlinien des Reichs
forstverbandes von 1923 an die Betriebsregelung zu stellen ist, geht dahin, 
daB die Grundsatze der forstlichen Statik, welche die Aktiva und 
Passiva der Forstwirtschaft gegeneinander abzuwagen hat, in die Praxis 
eingefiihrt werden. Wenn dies geschieht, werden sich im Laufe der Zeit 
die Grundlagen ffir die Bilanzierung aus den Abschliissen der perio
dischen Wirtschaftsplane ohne weiteres ergeben. Solange diese Grund
lagen aber nicht vorliegen, konnen schnell zu erledigende Aufgaben 
der Bilanzierung nur in der Form eines allgemeingehaltenen Gutachtens 
ausgefiihrt werden, wozu die erforderlichen zahlenmaBigen Elemente 
von fachkundiger Seite eingeschatzt werden miissen. 

Siebenter Abschnitt. 

Die Darstellnng der Resnltate der 
Forsteinrichtnng1). 

Die auBere Darstellung der Betriebsregelungsarbeiten ist in den 
einzelnen deutschen Staaten nach den EigentuDlSverhaItnissen und den 
vorherrschenden Holz- und Betriebsarlen sehr verschieden. Nicht nur 
haben alle groBeren Staatsforstverwaltungen besondere Bestimmungen 
liber die Form der Wirtschaftsplane, ihrer Anlagen und der zugehOrigen 
Karlen getroffen - auch viele groBere Privatforstwirtschaften haben 
eigene Vorschriften der Betriebsregelung ilirer Waldungen aufgestellt. 
Es kann unter diesen Umstanden nicht die Aufgabe eines Lehrbuches 
sein, auf die Menge der vorkommenden Besonderheiten einzugehen. 
Nachstehend wird nur auf die wichtigsten Punkte, die ziemlich all
gemeine Geltung haben, kurz hingewiesen. 

I. Schriften. 
1. Der Wirtschaftsplan. 

In diesen werden die Ergebnisse der Bestandesaufnahme nach der 
Folge der Abteilungen und Unterabteilungen eingetragen. FUr jeden 
einzelnen Bestand soll aus dem Plane zu ersehen sein, wie er in Zu
kunft bewirtschaftet werden soll. Die wesentlichsten Angaben der Be
triebsplane erstrecken sich auf: 

1) Eine eingehende Behandlung der hierhergehlirigen Gegenstande ist Auf
gabe der Praxis. 

13* 
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a) Die Ortsbezeichnung (Abteilung, Unterabteilung) mit Flachen
angabe. 

b) Die Beschreibung des Standorts mit Angabe der Klasse fiir die 
vorherrschende Holzart. 

c) Die Beschreibung der Bestande mit Angabe des Durchschnitts
alters und des Vollbestands- oder Vollertragsfaktors, der das Verhaltnis 
der vorliegenden Bestande zu Bestanden von normaler Beschaffenheit 
ausdriicken solI. 

d) Die Altersklassentabelle, welche auf den einzelnen Seiten und 
am Schlusse des ganzen Plans, geordnet nach Holzarten, zusammen
gestellt wird. 

e) Die Nachweisung der Abnutzung der Flachen und Massen im 
nachsten Wirtschaftszeitraum. 

f) Den Plan fiir die zu erwartenden Haupt- und Vornutzungen. 
g) Bestimmungen iiber die vorzunehmenden Kulturen. 
Die Form der Plane ist nach der Methode der Ertragsregelung und 

den vorherrschenden Bestandesverhaltnissen verschieden. 

2. Sonstige Schriftstiicke. 

AuBer dem speziellen Wirtschaftsplan sind bei der Forsteinrichtung 
anzufertigen und dem Betriebswerk anzufiigen: 

a) Eine Revierbeschreibung. 
b) Eine Nachweisung fiber den Zustand der Grenzen. 
c) Desgl. fiber die Resultate der Vermessung des Holzbodens und 

Nichtholz bodens. 
d) Ein Nachweis iiber die Benutzung des Nichtholzbodens (Pacht

und Dienstland, Steinbrfiche, Teiche, Garten, Gehofte u. a.). 
e) Die Herleitung des Abnutzungssatzes, getrennt nach Haubar

keits- und Vornutzung. Der jahrliche Abnutzungssatz geht aus den An
satzen des Wirtschaftsplanes hervor, wird aber hier spezieller (z. B. 
mit Angabe des Nichtderbholzes, mit Trennung nach Nutz- und Brenn
holz usw.) dargestellt. 

f) Ein Hauungsplan fiir das nachste Jahrzehnt, welcher die Art 
des Hiebes und die zu erwartenden Betrage bestimmter angibt als der 
Wirtschaftsplan. 

g) Ein Kulturplan, welcher fiir den gleichen Zeitraum die vor
zunehmenden Kulturen angibt. 

h) Andere die Wirtschaft betreffende Nachweisungen (Holzpreise, 
Berechnung des Reinertrags, Jagd, Nebennutzungen, Fischerei, Be
rechtigungen usw.). 

i) Beratungsprotokolle zu Anfang und am SchluB der Taxations
arbeiten. 
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II. Karten. 
Zu einer geordneten Wirtschaft sind erforderlich und miissen im 

AnschluB an die Betriebsregelung hergestellt werden: 
1. Karten, welche zum Eintrag von Vermessungen jeder Art, 

insbesondere der JahresschUige, Wege, Abfindungsflachen Anderungen 
in der Benutzungsweise, dienen sollen. Sie werden in groBem MaBstab 
(1 :3000, 1 :4000, 1 :5000) angefertigt. 

2. Karten, welche die wichtigsten wirtschaftlichen Verhaltnisse 
erkennen lassen. Von besonderer Bedeutung ist in dieser Beziehung 

a) Die Holzart, welche in der Regel durch verschiedene Farben 
kenntlich gemacht wird. 

b) Das Holzalter, welches durch Farbenttine (dunkele fiir altere, 
helle fur jungere Bestande) bezeichnet wird. 

c) Die Bonitat, welche durch entsprechende Zahlen oder Strichelung 
dargestellt werdenkann. 

3. AuBerdem ktinnen auch andere Karten, Wegnetzkarten, Boden
karten usw. wiinschenswert oder notwendig sein. 

Achter Abschnitt. 

Die Anfstellnng von Wirtschaftspliinen fur 
andere Betriebsarten. 

I. Plenterbetrieb. 
Auf die allgemeine Bedeutung des Plenterwaldes wurde fruher (im 

Abschnitt uber die Bildung der Betriebsklasse) hingewiesen. Da der 
Plenterwald vorzugsweise fiir Waldungen Bedeutung hat, deren Be
handlung in erster Linie durch die Rucksicht auf den Schutz gegen 
Naturschaden und die Pflege der landschaftlichen Schtinheit bestimmt 
wird, ist die Ertragsregelung moglichst einfach zu gestalten. Immerhin 
muB ihm, wenn auch nicht im gleichen Grade wie im Tannengebiet 
und in den Hochgebirgsforsten der Schweiz, wegen seines Verhaltens 
zum Boden, seiner Massen- und Werterzeugung auch bei der Forstein
richtung in Deutschland Beachtung geschenkt werden. Auch die neuesten 
Bestrebungen, den Plenterwald im groBeren Umfang einzufiihren, 
konnen bei der Forsteinrichtung nicht auBer acht gelassen werden. 

In bezug auf die allgemeine Behandlung des Stoffes (Beschreibung, 
Bonitierung u. a.) schlieBt sich die Betriebsregelung des Plenterwaldes 
den fiir den Hochwald gilltigen Bezeichnungen und Bestimmungen an. 
Abweichungen von diesen betreffen insbesondere: 
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1. Die Ausscheidung der Unterabteilungen und die Nach
weisung der Altersklassen. 

Da die wichtigsten Bestimmungsgriinde fiir die Ausscheidung von 
lJnterabteilungen, die in der Verschiedenheit der Rolzart und des Alters 
bestehen, beim Plenterwald nicht vorliegen, so ist dieselbe meist nicht 
erforderlich. Aus gleichem Grunde konnen auch genaue Flachennach
weise der Rolzarlen und Altersklassen nicht gegeben werden. Dagegen 
empfiehlt es sich, den Plenterwald in SchHi.ge einzuteilen. Diese sollen 
den Rahmen fiir den Verlauf des Riebes abgeben. Ihre Zahl ist deshalb 
so zu bestimmen, daB jeder Schlag wahrend der dieser Zahl entsprechen
den Umlaufzeit ein- oder zweimal vom Riebe getroffen wird. 

2. Die Bestimmung des Rie bssatzes. 

Die Verfahren, die beim Plenterwald zur Bestimmung des Hiebs
satzes zur Anwendung gelangen, sind auf den Grundgedanken K. He yers 

wv-nv 
zuriickzufiihren, der in der Formel e = z + ---- ausgedriickt ist. 

a 
Es handelt sich hierbei darum, den Zuwachs des betreffenden Waldes 
oder Waldteiles festzustellen, den wirklichen und normalen Vorrat 
zu berechnen oder einzuschatzen, sowie den Zeitraum zu begutachten, 
innerhalb dessen der Vorrat auf den normalen Stand gebracht wer
den solI. 

a) Zuwachs. Die Ermittelung des Zuwachses im Plenterwald kann 
erfolgen: 

1. Durch wiederholte Aufnahme der Masse eines· Schlages in zeit
lichen Abstanden. Der periodische Zuwachs ist gleich der Differenz 
zwischen den Ergebnissen zweier aufeinander folgenden Aufnahmen, 
plus den in der Zwischenzeit etwa bezogenen Nutzungen. Bezeichnet 
man mit VI die Masse der ersten, mit V2 die Masse der zweiten Aufnahme, 
mit N die in der Zwischenzeit erfolgte Nutzung, so ist Z = V2 - VI + N. 
Diese Herleitung wird fiir jeden Schlag oder jede Abteilung vorgenom
men. Durch Summierung der einzelnen Schlage ergibt sich der Zuwachs 
des ganzen Waldes l ). Wegen der gleichmaBigen Wachstums bedingungen, 
die im Plenterwalde vorliegen, kann der so aus der Vergangenheit ab
geleitete Zuwachs fiir die Zukunft weit besser angewandt werden als 
im schlagweisen Hochwald, wo der laufende Zuwachs mit der Zunahme 
des Alters auch unter iibrigens gleichen Umstanden starke Unterschiede 
zeigt. Trotz der theoretischen Richtigkeit dieses Verfahrens stehen 
seiner Anwendung fiir den GroBbetrieb doch nicht unbedeutende Schwie-

1) Das Verfahren ist in der neuern Zeit bekannt geworden durch die BOg. Kon
troll methode von Biolley, ausgefiihrt im Kanton Neuenburg. Vgl. die "Forstl. 
VerhiUtnisse der Schweiz" 1914, S. 108. 
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rigkeiten entgegen, einmal durch den Aufwand an Zeit und Kosten, den 
es erforderlich macht; sodann durch die Fehler, die bei den Auf
Dahmen gemacht werden konnen. Diese wirken auf den Zuwachs in wait 
starkerem Ma.6e ein, als auf die Masse. Deshalb ist bei Zuwachsberech
l!ungen dieser Art die gro.6te Genauigkeit erforderlich, wie es auch bei 
den Arbeiten des Versuchswesens Regel ist, unter den Bedingungen, die 
bei der Einrichtung gro.6er Reviere vorliegen, aber nicht durchgefiihrt 
werden kann. 

2. Durch die Ermittelung von Zuwachsprozenten. Diese Methode 
ist von Danckelmann fiir die PlenterwaldblOcke des Lehrreviers 
Eberswalde angewandt worden. Die in den einzelnen Schlagen auf
genommenen Stamme (Kiefern, Buchen) wurden in Klassen (von 7-20, 
21-34, 35-50 iiber 50 cm) eingeteilt. FUr jede Klasse wurde das Zu
wachsprozent durch Untersuchungen an geeigneten PrObestammen 
ermittelt. Durch Summierung des Zuwachses der Kl~sen ergab sich der 
Jahreszuwachs des betreffenden Schlags und durch Multiplikation des
selben mit der Anzahl der Jahre bis zum Riebe der fiir den Wirtschafts
zeitraum anzusetzende Zuwachs. 

Wegen der Umstandlichkeit der Rechnung, die mit den genannten 
beiden Verfahren verbunden ist, wird in der Praxis meist 

3. die einfache Schatzung des Zuwachses vorgenommen. Das 
dabei einzuhaltende Verfahren besteht darin, da.6 fiir die einzelnen 
Abteilungen oder Schlage der Zuwachs nach MaBgabe der Standorts
giite und der Bestandeszusta~de, insbesondere nach den Anteilen der 
StarkekIassen und Holzarten, mit Zuhilfenahme von Ertragstafeln und 
Benutzung von Erfahrungssatzen bestimmt wird l ). 

b) Vorrat. Bei der obengenannten Formel mu.6 sowohl der wirk
liche als auch der normale Vorrat berechnet werden. 

Zur Ermittelung des wirklichen Vorrats ist in Verbindung mit der 
Forderung der Zuwachsberechnung nach 1 und 2 eine genaue, nach 
Holzarten und StarkekIassen gesonderte Aufnahme des Vorrats erforder
lich. Eine solche ist nun aber wegen der zahlreichen schwacheren Stam
me, die im Plenterwald, unregelmaBig verteilt, vorkommen, kaum durch
fiihrbar. Daher lassen die meisten Vertreter der Ertragsregelung im 
Plenterwald die schwachsten Stamme unberiicksichtigt. Aber auch bei 
einer solchen Beschrankung stoBt die Anwendung des Verfahrens unter 
den Bedingungen, die im groBen Betriebe vorliegen, oft auf Schwierig
keiten. Daher hat die Praxis von der stammweisen Aufnahme des 
Vorrats meist Abstand genommen, wie es am bestimmtesten von der 
PreuBischen Staatsforstverwaltung2 ) ausgesprochen wird. 

1) Fiir die PreuB. Staatsforsten vgl. die Anweisung zur Betriebsregelung 
v. 1. April 1925, XVI. Plenterwald. 

2) A. a. O. 
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Auch dem Nachweis des normalen Vorrats stellen sich im Plenter
walde besondere Schwierigkeiten entgegen. Die Hilfsmittel, die dem 
Taxator bei der Schatzung des V orrats regelmaBiger Hochwaldungen 
zur Verfiigung stehen - Ertragstafeln fiir bestimmte Standortsklassen, 
Umtriebszeiten und Grade der Bestandesdichte -sind selten vorhanden. 
Die Beurteilung des normalen Vorrats beruht auf dem subjektiven 
Urteil des Forsteinrichters. Bei dem Danckelmannschen Verfahren 
wurde nach Aufrechnung von Vorrat und Zuwachs bemerkt: "Von dem 
zur Zeit des Hiebs vorhandenen Holzvorrat sollen ... fm abgenutzt 
... fm iibergehalten werden". Wenn nun auch das subjektive Urteil 
des Forsteinrichters auf diesem wie auf vielen anderen Gebieten von 
hohem Wert ist, so miissen ihm doch mehr objektive Hilfsmittel zur 
Verfiigung gestellt werden, als sie im Plenterwald vorliegen1). 

3. Hauungs- und Kulturplan. 

Die wichtigsten Vorschriften des Hauungsplans haben sich in der 
Regel auf folgende Hiebe zu erstrecken: 

1. Aushieb der starksten Stamme, welche ihre Hiebsreife zweifellos 
erlangt haben. Bestimmte Vorschriften iiber das Hiebsalter konnen im 
Plenterwald wegen der Verschiedenheit der Entwicklung von einzelnen 
Stammen nicht gegeben werden. 

2. Aushieb von Stammen, welche eine Abnahme oder keine ge
niigende Zunahme ihres Wertes erwarten lassen. 

3. Begiinstigung besonders wertvoller Stamme durch Freihieb 
ihrer Kronen. 

4. Nachlichtung iiber vorhandenem Jungwuchs, dessen Erhaltung 
und Entwickelung erwiinscht ist. 

5. Herstellung von senkrecht nicht beschirmten Lochern, die ins
besondere dann und dort erforderlich werden, wann und wo Lichtholz
arten im Plenterwald angebaut werden sollen. Bei der Wahl solcher 
Platze ist der Standort und die Beschaffenheit des vorliegenden Be
standes zu beriicksichtigen. Nur bei gleichmaBig beschaffenen Bestan
den konnen sie gleichmaBig iiber die Flache verteilt werden. 

Die Bestandesbegriindung ist, soweit entsprechende Bedingungen 
vorliegen, im Wege der natiirlichen Verjiingung zu bewirken. Diese ist 
namentlich fiir Schattenholzarten (Tanne, Buche, Hainbuche) anwend-

1) Eine eingehendere Behandlung als in Deutschland ist der Betriebsregelung 
des Plenterwaldes zufolge seiner groBeren Bedeutung in der Sch weiz zuteiI ge
worden. Neben Arbeiten von Fankhauser, Engler, Biolley in schweizerischen 
und deutschen Zeitschriften sei hier besonders auf Balsiger: Der Plenterwald 
(S.30f.; Die Betriebsordnung im Plenterwald) und Wernick (Plenterwald. 
Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1910) hingewiesen. Auch manche Taxationsvorschriften 
der Kantonalregierungen sind in der vorliegenden Richtung von Interesse. 
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bar. Dagegen sind die Lichtholzarten, da der zu ihrer Entwickelung 
erforderliche Lichtgrad im Plenterwald nicht vorliegt, in der Regel auf 
kiinstlichem Wege durch Gruppenpflanzung auf Kahlflachen einzufiihren. 

II. Niederwaldbetrieb. 
Die Grundlage fiir die Regelung des Niederwaldes bildet die Flache. 

Eine als Niederwald zu behandelnde Betriebsklasse wird in eine durch 
die Hohe der Umtriebszeit bestimmte Zahl von Jahresschlagen geteilt. 
Alljahrlich wird ein Schlag abgetrieben. Die Folge der Schlage ist von 
der Windrichtung weniger abhangig, als es beim Hochwald der Fall ist. 
Sie folgt meist den bestehenden .Alterl3stufen, die das Ergebnis der seit
herigen Wirtschaft sind. 

Die Umtriebszeit wird durch das Ziel der Wirtschaft bestimmt. 
Bei der wichtigsten Art des Niederwaldes, dem Eichenschalwald, ist 
dies auf eine moglichst reiche und wertvolle Rindenproduktion gerichtet. 
Sofern diese ausschlieBlich bestimmend ist, ergibt sich, daB die Um
triebszeit niedrig zu halten ist (nicht iiber 20 Jahre). Sofern jedoch bei 
der Ertragsregelung auch auf das Holz Wert gelegt wird, muB die Um
triebszeit hoher gehalten werdenl ). In der Abnahme der Rindenpreise 
und dem Steigen der Holzpreise liegt daher ein Moment, das eine Er
hohung der Umtriebszeit zur Folge hat. 

Die Ertrage des Niederwaldes an Derb- und Reisholz werden gut
achtlich auf Grund der seitherigen Hiebsergebnisse fiir die einzelnen 
SchHi.ge eingeschatzt. Der Hie bssatz ergibt sich durch die Division 
der Umtriebszeit in die Summe der Holzmasse alier Schlage. 

Die Hauungen im Niederwald bestehen meist ausschlieBlich in 
Kahlhieben auf den Schlagflachen. Nur ausnahmsweise werden dabei 
einzelne Stamme iibergehalten. 

Die Kulturen erstrecken sich auf den Ersatz riickgangiger Stock. 
ausschlage. Sie werden in der Regel durch Pflanzung bewirkt. Die dabei 
einzuhaltenden Verbande sind weiter als bei der Begriindung des Hoch
waldes. Riickgangige BOden und liickige Bestande konnen durch den 
Anbau der Kiefer verbessert werden. 

III. Mittelwaldbetrieb. 
Der Mittelwald ist in Deutschland fast nirgendl3 mehr in dem ihm 

eigentiimlichen Charakter erhalten2). Er befindet sich durch den Grad 

1) In Frankreich werden deshalb von den Niederwaldungen der Gemeinden 
760f0 - von den Niederwaldungen des Staats 56% mit Umtriebszeiten von 20 
bis 29 Jallren bewirtschaftet - Statistique forestiere, Paris 1878. 

B) Das klassische Land fiir den Mittelwald ist Frankreich. Vgl. des Verfassers 
Mitteilungen im Forstwiss. Zentralblatt 1909, S.655ff. 
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und die Art der Haltung des Oberholzes und durch die horstweise Ver
jiingung im "Obergang zumHoch- und Plenterwald. Es konnen daher auch 
kaine bestimmten RegeIn iiber seine Betriebseinrichtung gegeben werden. 

Die Grundlage fiir die Hiebsfiihrung bildet die Flache, die wie 
beim Niederwald durch die Umtriebszeit des Unterholzes in Schlage 
geteilt wird. Die Hiebe im Oberholz bestehen darin, daB die 1i.1testen 
Klassen vollstandig genutzt, die jiingeren zugunsten des bleibenden 
Bestandes und zur Erhaltung der Ausschlagfahigkeit des Unterholzes 
gelichtet werden. 

FUr den Abnutzungssatz des Oberholzes bildet wie beim Plenter
wald der Zuwachs den MaBstab. Soweit nicht Durchschnittssatze; die 
aus den Erfahrungen der seitherigen Wirtschaft hervorgehen, angewandt 
werden konnen, muB das Oberholz nach Holzarten und Altersklassen 
getrennt aufgenommen werden. Die Zeit des Hiebes wird fiir jeden 
Schlag festgestellt. Der gefundenen Masse wird der Zuwachs fiir die Zeit 
von der Aufnahme bis zur Nutzung der Schlage zugesetzt. Fiir jeden 
Schlag wird dann gutachtlich festgestellt, wieviel von der zur Zeit des 
Hiebes vorhandenen Masse genutzt - wieviel iibergehalten werden solI. 
Der jahrliche Etat ergibt sich durch Division der Nutzungsmasse aller 
Schlage mit der Zahl derselben. Sofern auf die Nutzung jahrlich gleicher 
Massen Gewicht gelegt wird, ergeben sich hierdurch bei einer ungleich
maBigen Bestandesverfassung Abweichungen in den Schlaggrenzen, 
die deshalb auch meist nicht scharf aufgehauen werden. Haufig kann 
jedoch Erganzung der Mehr- und Minderergebnisse der Jahresschlage 
durch die Hiebe im Hochwald vorgenommen werden. 

Mit Riicksicht auf die Stockausschlage, von welchen schwachere 
Kulturen iiberwachsen werden, ist im eigentlichen Mittelwald Pflanzung 
mit starkeren Pflanzlingen herrschende Kulturmethode. 

Bei der Verjiingung in groBeren Horsten kommen dagegen auch 
Saaten zur Anwendung, insbesondere bei der Eiche, der wichtigsten 
Holzart des Mittelwaldes. 

IV. tTherfiihrungsbestande. 
Die in der "Oberfiihrung zu einer anderen Betriebsart befindlichen 

Bestande werden nach dem Verfahren derjenigen Betriebsart, der sie 
zugefiihrt werden sollen, behandelt. In der "Oberfiihrung zum Hochwald 
begriffene Niederwaldungen werden der ihrem Alter entsprechenden 
Klasse zugeteilt. Bei der Bestimmung iiber ihre Nutzung ist der Wachs
gang der Stockausschlage und die geringe Qualitat ihres Holzes zu 
beachten. Bei der Umwandlung von Mittel- und Plenterwald in Hoch
wald werden die Altersklassen nach der am starksten vertretenen Klasse 
- aber unter Beriicksichtigung der sonst noch vorkommenden alteI:en 
und jiingeren Klassen - eingeschatzt. 



Vierter Teil. 

Die Kontrolle und Fortftihrung der 
Wirtschaftspliine 1). 

Da die Grundlagen der Forsteinrichtung durch Naturereignisse 
und wirtschaftliche Verhaltnisse Veranderungen unterliegen, so be
diirfen aIle Betriebspl8.ne der Kontrolle und der zeitweisen Berichtigung. 
Auch wo keine Storungen im Laufe des Wirtschaftszeitraums eintreten, 
miissen sie nach Ablauf desselben erneuert oder fortgefiihrt werden. 

I. Kontrolle. 
Diese hat sich auf den erfolgten Holzeinschlag und sein Verhaltnis 

zu den Ansii.tzen des Wirtschaftsplans zu erstrecken, ferner auf die ein
getretenen Flii.chenvera.nderungen und auf sonstige Revierverhii.ltnisse, 
welche von wirtschaftlicher Bedeutung sind. 

1. Kontrolle des Einschlags. 

Anderungen gegen die Ansii.tze des Betriebsplans ergeben sich 
sowohl durch Fehler der Schii.tzungen ala auch durch Abweichungen 
in der Hiebsfiihrung. Die Ergebnisse des jii.hrlichen oder periodischen 
Einschlags miissen gegen die Angaben des Betriebswerks kontrolliert 
werden. Diesem Zwecke dient ein Kontroll- oder Wirtschaftsbuch, in 
welches fiir die einzelnen Unterabteilungen die jii.hrlichen Einschlii.ge 
eingetragen und zusammengestellt werden. 

Die Bestimmungen iiber die Fiihrung der KontroIlbiicher erfolgen 
durch die leitenden Forstbehorden, die sie in Zusammenhang mit ande
ren Vorschriften der forstlichen Buchfiihrung zu erlassen haben. Die 
wichtigste Frage von aIlgemeiner Bedeutung, die hierbei zu entscheiden 
ist, betriffs die FeststeIlung der Grundsatze, nach welchen das Mehr oder 
Weniger des Einschlags gegeniiber dem SoIl der Abnutzung mit der 
Wirkung zu vergleichen ist, daB ein stattgehabter Mehreinschlag eine 
Einsparung von entsprechender Rohe zur Folge hat und umgekehrt. 
Die Einheit, welche der KontroIle des Einschlags zugrunde gelegt wird, 

1) Vgl. hierzu die im 2. Abschnitt des 5. Teils fiir die einzelnen Staaten ge
machten Angaben. 



204 Die Kontrolle und Fortfiibrung der Wirtschaftsplane. 

ist ein Festmeter Holzmasse. Das zu kontrollierende Holz kann ent
weder auf die Gesamtmasse (Haupt- und Vornutzung) ausgedehnt 
werden oder auf die Hauptnutzung beschrank.t bleiben. In beiden FiUlen 
bezieht sich die Kontrolle entweder nur auf das Derbholz oder die Ge
samtmasse (Derb- und Reisholz, oder auch Derb-, Reis- und Stockholz). 

a) Ausdebnung der wirksamen Kontrolle auf Haupt. und Vomutzung. 
Da die Leistungsfahigkeit des Standorts nur im Gesamtertrag zum 
Ausdruck kommt, und dieser daher Grundlage und MaBstab fiir aIle 
forstwirtschaftlichen und forstpolitischen MaBnahmen und Erwagungen 
bilden muB, so entspricht es sowohl dem Sachverhalt ala auch dem Inter
esse des Eigentiimers, daB die wirksame Kontrolle auf den Ge
samtertrag ausgedehnt wird und nicht auf die Haupt
nutzung beschrankt bleibt. Dieser Grundsatz muB um so mehr 
eingehalten werden, ala eine scharfe Trennung zwischen Haupt- und 
Vornutzung trotz der gegebenen Begriffsbestimmungen nicht einmal 
begrifflich, noch weniger aber praktisch durchfiihrbar istl). Ausnahmen 
von dieser Regel sind nur begriindet, wenn die auszufiihrenden Hauungen 
lediglich zum Zwecke der P£lege des bleibenden Bestandes vorgenommen 
werden, wie es namentlich bei den Lauterungshieben der Fall ist. Spater 
aber sind die Vornutzungen viel zu bedeutend, um bei der Kontrolle 
einfach auBer acht gelassen werden zu diirfen. Voraussetzung einer 
erfolgreichen Kontrolle ist es aber, daB die Vornutzungen auch wirklich 
bei den Vorarbeiten der Forsteinrichtung mit den vorliegenden Hilfs
mitteln der Statistik der Schatzung unterzogen werden. Um aber den 
Wirtschafter in der Fiihrung der Durchforstungen nicht allzusehr ein
zuschranken, empfiehlt es sich, daB die Grenzen, bis zu welchen die Ab
nutzung seitens der Wirtschafter iiberschritten werden kann, weiter 
gesetzt werden als bei der Hauptnutzung, und daB im Laufe der Wirt
schaftsperiode Anderungen der Vornutzungssatze verfiigt werden konnen. 

b) Beschriinkung der wirksamen Kontrolle auf das Derbholz. Yom 
Standpunkt theoretischer Konsequenz lassen sich hier analoge Grlinde, 
wie sie vorstehend hinsichtlich der Vornutzungen hervorgehoben sind, 
dahin geltend machen, daB das Reisholz in die zu kontrollierende Masse 
einbezogen wird, zumal dasselbe dem Boden mehr anorganische Stoffe 
entzieht ala eine gleiche Menge ausgereiften Holzes. Trotzdem liegen 
die Verhaltnis'3e hier wesentlich anders ala bei den Vornutzungen. Der 
Ertrag yom Reisholz laBt sich oft gar nicht be'3timmt ange ben, weil sein 
Festgehalt sehr verschieden sein kann, und weil es haufig gar nicht be
nutzt wird, sondern liegen bleibt oder verbrannt wird. Wenn es aber 
darauf ankommt, die Nutzung an Gesamtmasse festzustellen, so kann 
das Reisig nach den Erfahrungssatzen der letzten Jahre gutachtlich 

1) z. B. zwischen Durchforstungen und Vorbereitungsschlagen bei der Buche 
zwischen starken Durchforstungen und Lichtungen bei der Kiefer und Eiche. 
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eingesetzt werden. Die Kontrolle wird aber ebenso wie die Ertrags
regelung tiberhaupt besser auf das Derbholz beschrankt. 

2. Kontrolle der Flachenveranderungen. 

AIle im Laufe der Wirtschaft durch Kauf, Verkauf und Tausch ein
getretenen Veranderungen der Eigentumsverhaltnisse miissen in den 
entsprechenden Btichern der Verwaltung vermerkt werden. Dabei emp
fiehlt es sich, Anderungen, welche nur eingeleitet sind, von solchen, 
welche definitiv abgeschlossen sind, getrennt zu halten. Ebenso miissen 
aHe Verii.nderungen in der Benutzungsweise des Bodens nachgewiesen 
werden (tThergang von Ackern, Wiesen zum Holzboden und umgekehrt). 

Definitive Flachenveranderungen hinsichtlich des Eigentumsver. 
haltnisse, der Kulturart und des Holzbestandes sind auch in die Spezial. 
karten einzutragen, und zwar entweder alsbald nach ihrem Eintritt 
oder bei der nachsten Revision. 

3. Kontrolle der Veranderungen im Revierzustand. 

Um eine gute Betriebsregelung durchfiihren zu konnen, ist es von 
groIlem Wert, daIl aIle Ereignisse, welche wirtschaftliche Bedeutung 
haben, und aIle wichtigen Beobachtungen, die bei der Betriebsfiih
rung tiber das wirtschaftliche Verhalten der Holzarten von den Beam
ten der Verwaltung gemacht sind, schriftlich niedergelegt werden. Dies 
geschieht in einem sog. Merkbuch, welches eine fortlaufende Revier
chronik enthalten soIl. 

Insbesondere hat sich der Inhalt einer solchen auf die Vermessung, 
Abschatzung und Einteilung, auf den Betrieb der Hauungen und 
Kulturen, den Ausbau des Wegenetzes, auf eingetretene Naturschii.den, 
rechtliche Verhaltnisse, Absatz, Nebennutzungen, Gtlldertrag u. a. zu 
erstrecken. 

II. Revision. 
Da die Betriebsplii.ne nur fiir kurze Zeit (meist fiir 10 oder 20 Jahre) 

Geltung haben sollen, und im Laufe dieser Zeit haufig durch Natur
ereignisse und wirtschaftliche Verhaltnisse Veranderungen der Grund
lagen eintreten, so bediirfen aile Betriebsplane nach Ablauf der Zeit, 
fiir die sie eingeteilt sind, oder innerhalb dieser Zeit der Revision, die 
zum Teil in Berichtigung der Grundlage der Plane, zum Teil in der 
Fortfiihrung derselben besteht. 

Die Ausfiihrung der Revision entspricht in sachlicher Hinsicht 
den Bestimmungen, die fiir neue Betriebswerke Gtlltung haben. Nach 
Inhalt und Form sind die Nachweise nicht wesentlich verschieden von 
denjenigen der urspriinglichen Betriebswerke. Ob und in welchem Grade 
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die Betriebsplane zu erneuern oder nur zuergii.nzensind, hangt vonden 
im abgelaufenen Zeitraum eingetretenen VerhaItnissen abo 

Die wichtigsten Aufgaben der Revision betreffen: 
1. Die Berichtigung aller Teile des Vermessungswerke~,der Grenzen 

und Karlen. 
2. Die Fortschritte der Hauungen und Kulturen. 
3. Die Priifung des Betriebsplans in bezug auf die allgemeinen und 

die fiir die einzelnen Abteilungen getroffenen Bestimmungen. (Wahl 
der Holzarten, Art der Kultur, Durchforstungsbetrieb, Holzpreise usw.). 

4. Die Regelung des Abnutzungssatzes. 
Die zu diesen Aufgaben erforderlichen Vorarbeiten bestehen im 

AbschluB aller auf Flache, Masse und Ertrag gerichteten Nachweisungen 
einschlieBlich der Karlen. Es soIl bei der Revision der gegenwartige 
Revierzustand im Vergleich zu dem bei Aufstellung des Betriebsplans 
vorhandenen dargestellt und Urteil dariiber abgegeben werden, wie sich 
die Bestimmungen des seitherigen Wirtschaftsplanes bewahrt haben, 
und oft sie beizubehalten oder zu verandern sind. 

Die Ergebnisse der seitherigen Wirlschaft werden zum Teil in Nach
weisungen von tabellarischer Form niedergelegt (wie z. B. aIle auf 
Nutzung, Kultur, Einnahme, Ausgabe und Reinertrag beziiglichen Ver
haItnisse), zum Teil durch entsprechende Gutachten (wie z. B. iiber die 
Artder Verjiingung,Wahl derHolzart, FeststellungderUmtriebszeit u.a.). 

Meist erfolgen die Revisionen nach Ablauf von 10 Jahren. In man
chen Landern (Sachsen) finden auch Zwischenrevisionen statt. 



Fiinfter Teil. 

Die Methoden der Forsteinrichtung. 
Die in den vorausgegangenen Teilen behandelten Gegenstii.nde 

sind allgemein dargestellt. Ihre praktische Anwendung erfolgt jedoch 
iiberall unter dem EinfluB besonderer zeitlicher und ortlicher Ver
hii.ltnisse~ Demnach sind zum Nachweis der befolgten Methoden der 
Forsteinrichtung einerseits ihre geschichtlichen Entwicklungsstufen, 
andererseits die in der Gegenwart vorkommenden Verschiedenheiten 
darzulegen. 

Erster Abschnitt. 

"Obersicht iiber die geschichtliche Elltwicklullg 
der Forsteinrichtullg1). 

Wegen der Mannigfaltigkeit der in den deutschen Waldungen vor
liegenden Standorts- und Bestandesverhii.ltnisse, der abweichenden 
Bildungsstufen der Forstbeamten und der Schwierigkeit, gegenseitige 
Erfahrungen auszutauschen, waren die Wege, welche zur Herstellung 
einer geordneten Betriebsregelung eingeschlagen wurden, sehr ver
schieden. Form und Inhalt der Wirtschaftsplii.ne zeigen mannigfache 
Abweichungen. Geht man aber auf die Kernpunkte der Sache nii.her ein, 
so ergibt sich, daB die wirklich zur Anwendung gelangten Verfahren 
der Betriebsregelung im Grunde viel mehr Gemeinsames haben, als 
man nach der ii.uBeren Darstellung der Wirtschaftsplii.ne vermutet. 
Insbesondere erstreckt sich diese Ubereinstimmung auf die meisten 
Vorarbeiten und die Anordnungen iiber den Hauungs- und Kulturbetrieb, 
deren Inhalt iiberall mehr ·durch die vorherrschenden Verhii.ltnisse des 
Standorts und Waldbaus als durch die Methode der Forsteinrichtung 
bestimmt wird. Die fiir diese am meisten charakteristischen Unter
scheidungsmerkmale betreffen die Herleitung des jii.hrlichen oder peri
odischen Abnutzungssatzes. 

1) Eine vollstii.ndige Geschichte der Forsteinrichtung soIl hier nicht gegeben 
werden; ihre Dar8tellung wiirde den Zweck dieser Schrift iiberschreiten. Nur die 
wichtigsten, fiir das Verstii.ndnis der Entwickelung der Ertragsregelung am meisten 
char8.kteristischen Erscheinungen sind kurz_angegeben. 
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Fast bei allen Methoden der Ertragsregelung war das Bestreben 
darauf gerichtet, die Abnutzung ffir langere Zeit gleichmaBig zu ge
stalten, zugleich aber auch eine geregelte Abstufung der Altersklassen 
herbeizufiihren. Die Grundlage hierzu bildete einerseits die Flache, 
andererseits die auf ihr stockende Masse und der an dieser sich anlegende 
Zuwachs. Je nachdem das ausschlieBliche oder vorwiegende Gewicht 
auf die Flache oder auf die Masse gelegt wurde, bildeten sich verschiedene 
Verfahren der Ertragsregelung aus. Die wichtigsten Methoden der Lite
ratur und Praxis sind: 

1. Die Flii.chenteilung; 2 die Fachwerksmethoden; 3. die Vorrats. 
methoden. 

I. Flacheneinteilung (Schlageinteilung). 
1. Begriff. 

Der Wald oder die Hauptteile desselben (BlOcke, Betriebsklassen) 
werden in eine der Umtriebszeit entsprechende Zahl von ortlich fest. 
zulegenden Schlagen eingeteilt. Wenn nicht besondere Griinde zu Ab. 
weichungen vorliegen, erhalten die einzelnen Schlage gleiche Ausdehnung, 

so daB ihre GroBe = 1 (oder wenn beim Hochwald eine ein· elder , u 

mehrjahrige Schlagruhe stattfindet, = ~1' ~2) ist. Diese Art u+ u+ 
der Teilung wird auch die reine Flachenteilung genannt. Mit Riick
sicht auf die haufig vorherrschenden ungleichmaBigen Verhli.ltnisse 
machte sich jedoch schon friihzeitig das Bestreben geltend, nicht die 
Flache, sondern den auf ihr zu erwartenden Ertrag gleichmaBig zu gestal. 
ten. Die Jahresschlage muBten nach MaBgabe der Giite des Bodens und 
Bestandes derart verandert werden, daB die Flachen zur Standortsgiite 
oder Bestockung im umgekehrten Verhii.ltnis standen. Ein derartiges 
Verfahren wird als Teilung in Proportionalschlage bezeichnet. 
Wegen der Unvollstandigkeit der Vermessung und der Schwierigkeit, 
F1.ii.chenreduktionen vorzunehmen, blieb jedoch eine richtige Durch
fiihrung diesas Verfahrens beschrankt. 

2. Geschichte. 

Die Flachenteilung ist die ii.lteste Methode der Ertragsregelung. 
Sie wurde in zahlreichen Forstordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts 
vorgeschrieben. Eine der altesten und bekanntesten derselben ist die 
Forstordnung fiir die Grafschaft Mansfeld vomJahre 1585, die 
anordnete, daB alle Geholze in 12jahrige Gehaue geteilt werden sollten. 
Ahnliche Bestimmungen wurden auch in vielen anderen Foratordnungen 
getroffen. Insbesondere gelangte das Verfahren der Flii.chenteilung 
in den bevolkerten, ebenen und hiigeligen Gegenden Mitteldeutsch.la.nds 
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zur Anwendung, wo wegen des starken Holzbedarfs auf die Ordnung 
des Betriebs zuerst Wert gelegt wurde. 1m Laubholzgebiet war hier 
der Mittelwald nebst ahnlichen Betriebsformen (Niederwald mit Uber
halt, Stangenholzbetrieb) herrschend. Hierdurch finden auch die nied
rigen Umtriebszeiten, die in fast allen aiteren Verordnungen aus
gesprochen werden, ihre Erklarung1). Erst weit spater wurde das Ver
fahren auf den Hochwald 2) iibertragen. 

Fiir die Kiefernwaldungen Norddeutschlands wurde die Flachen
teilung durch die Instruktionen Friedrichs des GroBen, welche 
bald nach seinem Regierungsantritt erlassen3 ) und mehrfach wiederholt 
wurden, vorgeschrieben: Aile Kie£ernforsten sollten nach Verhaltnis 

1) So waren z. B. die Miihlhauser Forsten in 12, die Miltenberger in 16 Schlage 
eingeteilt, die Forstordnung fiir das Fichtelgebirge schreibt eine Teilung in 15 bis 
18 Schlage vor (nach Schwappach: Forstgeschichte, § 60). 

2) Bemerkenswert ist in dieser Richtung die Nassauer Forstordnung von 
1731, welche bestimmt, daB die Hochwalder in 68, die Nieder- und Rindenwal
dungen in 20, die Birken und weichen Holzer in 14 Jahresschlage geteilt werden. 
Die Graflich Wernigerodische Forstordnung von 1745 will die gemischten Laub
und Nadelholzorte zu Kohl- und Brennholz in 80 bis 40 Schlage geteilt haben 
(nach Pfeil: Forsttaxation, 3. Aufl., S.17). 

3) Zunachst durch einen Kabinettsbefehl, wonach das Hauen des Holzes 
in einem ganzen Forst eingestellt und nur auf gewissen Distrikten geholzt werden 
soUte. "Do. indessen", sagt v. Kropff: System und Grundsatze, 3. Kap., "die Ober
forstmeisterstellen durch ausgediente Stabsoffiziere besetzt waren, so verstrich die 
Zeit dariiber bis 1754, wo jene Befehle durch gedruckte Immediat-Reglements wie
derholt wurden. Als auch diese ohne sonderliche Wirkung blei ben, so erschien unter 
dem 6. Jan. 1764 eine ..... Immediatinstruktion ..... Diese enthalt mit Riick
sicht auf ihren Sinn und den glorwiirdigsten Urheber derselben so merkwiirdige 
und interessante hochsteigene Vorschriften zu der Forsteinteilung, daB sie zum 
Muster und Regel dienen kann." In Artikel 3 wird gesagt: "Nach Vermessung 
und Kartierung miissen alle Forsten in 3 gleiche Teile geteilt werden. Ein jedes von 
mesen drei Revieren wird wiederum nach Beschaffenheit des Bodens in 60, 70 oder 
80 Schliige geteilt." - "Es hat jedoch", sagt v. Kropff weiter, "kein sonderlicher 
Gebrauch davon gemacht werden konnen, weil die Grenzen der Forsten nicht 
zugleich iiberall berichtigt und bei der Einteilung auf den Karten die dabei zu 
beobachtenden Regeln ganz auBer acht gelassen worden sind." - Eine neue 
Instruktion erschien 1770, die beziiglich der Einteilung die gleichen Bestimmungen 
enthii.lt wie diejenige von 1764. Wiederum nahmen die Arbeiten einen sehr lang
samen Fortgang. v: Kropff suchte die Notwendigkeit einer 140jiihrigen Umtriebs
zeit darzulegen, der Konig bestand auf Einhaltung einer 70jahrigen. In den Jahren 
1780 und 1783 wurden die letzten Instruktionen erlassen, deren Inhalt oben mit
geteilt ist. 

Zur Erklii.rung der niedrigen Umtriebszeiten, die um die Mitte des 18. Jahr
hunderts auch fiir die Hochwaldungen festgesetzt wurden, gereicht die Tatsache, 
,daB damals weit mehr vom ti'berhalt Anwendung gemacht wurde als in spaterer 
Zeit und in der Gegenwart. Das Starkholz sollte in doppelter Umtriebszeit erzogen 
werden. So wird z. B. in der erwahnten Nassauer Forstordnung ausdriicklich her
vorgehoben, daB die erforderlichen Waldrechter 3 bis 4 Ruten voneinander ent
fernt stehen blei ben sollen. 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Auf!. 14 
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ihrer GroBe, Lage und Umstande, ohne Riicksicht auf ihre Beschaffen
heit und die Giite des Bodens, zuvorderst in eine gewisse Anzahl Haupt
abteilungen, jede derselben aber in zwei gleich groBe Teile, Blocke ge
nannt, und jeder Block in 70 gleich groBe Schlage geteilt, die Haupt
abteilungen mit romischen Zahlen, die BlOcke mit A, B, die ScWage mit 
den Nummern 1-70 bezeichnet werden. 

Ahnlich wie in den norddeutschen Forsten wurde das Verfahren 
auch in Mittel- und Siiddeutschland zur Anwendung gebracht, mit 
manchen Abweichungen in der Ausfiihrung, die durch die Natur der 
Waldungen und deren Wirtschaftsziele bestimmt waren. Von hervor
ragender Bedeutung waren die Einrichtungen, die der Oberjagermeister 
von Langen in Norwegen, Danemark und spater in den braun
schweigischen Weserforsten zur Ausfiihrung brachte. !hm schlossen 
sich von Zanthier1), DobeI2), Biichting und andere Forstwirte 
des 18. Jahrhunderts an. Auch die Vorlaufer der spateren Fachwerk
methoden und deren Vertreter (wie z. B. der nachbenannte Oettelt) 
selbst sind von der Schlageinteilung ausgegangen und kniipfen an den 
Jahresschlag an, so daB scharfe Grenzen zwischen der vorliegenden und 
den Fachwerksmethoden (Flachenfachwerk) nicht immer gezogen wer
den konnen3). 

Die Einfiihrung von Proportionalschlagen wurde zuerst 1741 durch 
den Forster J aco bi im GOttinger Stadtwald durchgefiihrt, in der Lite
ratur aber auch von vielenanderen (z. B. Biichting, Oettelt) vertreten. 

Auch auBerhalb Deutschlands hat die Flachenteilung Anwendung 
gefunden. So sollen schon im 15. Jahrhundert die Waldungen der Re
publik Venedig in 27 Schlage eingeteilt worden sein. Insbesondere ist 
die Flachenteilung in Frankreich durchgebildet und dauernd festgelegt 
worden. Die durch Col berts Ordonnanzen vom Jahre 1669 veranlaBten 
Einteilungen der Mittelwaldungen haben sich bis zurGegenwart erhalten. 

1) Abhandlungen iiber das theoretische und praktische Forstwesen, mit 
Zusatzen und Anmerkungen von Hennert. Hier wird beziiglich der Schlagein
teilung bemerkt: "Bei der Einteilung ist zu beachten, ob die Lage des Reviers 
bergig oder eben sei; ferner Klima, Holzgattung usw. 1st das Revier in bergigen 
Gegenden, so muG man mehr Teile daraus machen, als derjenige notig hat, dessen 
Revier in einer Ebene, in einem sanften Klima liegt. Ein Revier dieser Art muG in 
50-60 Teile geteilt werden, als soviel Jahre es braucht, ehe es wieder zum tiich
tigen Scheit- oder Schlagholz heranwachst; dahingegen das auf einer Ebene in der 
Zeit von 30-40 Jahren zu gleicher Vollkommenheit kommt. 1st es hingegen vor
teilhafter, daB das Holz zu Reisig abgetrieben werde, so erfordert es an den Bergen 
20-30 Jahre, auf der Ebene aber nur 15 Jahre Zeit." 

I) Jagerpractika, Anhang. Hier wird die Abtriebszeit in der Ebene fiir starkes 
Bauholz zu 80 Jahren, fiir geringes Bauholz zu 60 Jahren angegeben. In gebirgigen 
Gegenden soll sie 10 bis 20 Jahre hOher sein. 

3) Einige Schriftsteller, insbesondere G. Heyer: Waldertragsregelung, 3. Aufl.~ 
§ 191, ordnen sogar die Flii.chenteilung der Methode des Flachenfachwerks unter. 
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3. Wiirdigung. 

Die FH1chenteilung hat hauptsachlich deshalb groBe Bedeutung 
erlangt, weil sie das Mittel bildete, durch das der alte regellose Plenter
betrieb (das Ausleuchten, platzige Hauen), dessen Nachteile vielfach 
in starken Farben geschildert werden, aufgehoben und der schlagweise 
Betrieb eingefiihrt wurde. Zugleich wurden dadurch die Bedingungen 
fiir einen geregelten Kulturbetrieb geschaffen, dessen Unausfiihrbarkeit 
im Plenterwald von Beckmann und anderen Schriftstellern jener Zeit 
iiberzeugend dargelegt ist. Fiir den Mittelwald mit kurzer Umtriebszeit 
und regelmii.Biger jahrlicher Schlagfiihrung war das Verfahren durchaus 
geeignet. Bei der Ubertragung auf den Hochwald traten jedoch Nach
teile hervor, die seine Anwendung bald einschrankten oder aufhoben. 
Die wesentlichsten Mangel sind folgende: 

a) Die Umtriebszeit muB bei der Flachenteilung, die ihre Jahres
schlage dauernd abgrenzt und versteint, als eine unveranderliche GroBe 
angesehen werden. Tatsachlich unterliegt sie aber je nach der Holzart, 
der technischen Behandlung, den Wirtschaftszielen und auBeren Ein
fliissen im Laufe langerer Zeit manchen Abweichungen, wie aus der 
Geschichte der Hochwaldungen, in denen Flachenteilungen stattgefunden 
haben, am besten zu ersehen ist. 

b) Den waldbaulichen Forderungen, die an die Betriebsregelung 
zu stellen sind, kann bei der Fiihrung der Wirtschaft nach der Flachen
teilung nicht geniigend Rechnung getragen werden. Selbst beim regel
mli.Bigen Kahlschlag miissen oft Abweichungen von der gleichmaBigen 
Aneinanderreihung der Schlage stattfinden. Noch weniger konnen die 
kiinstlich abgegrenzten Jahresschlage bei der natiirlichen Verjiingung 
zur Grundlage der Betriebsfiihrung dienen, weil hier die gleichzeitig 
in Angriff zu nehmenden Flachen durch die Standorts- und Bestandes
verhaltnisse und die Haufigkeit der Samenjahre so bestimmt vorgeschrie
ben werden, daB kiinstliche Abgrenzungen fiir langere Zeit nicht tunlich 
sind. Auch andere Hiebe (Lichtungshiebe, Durchforstungen, Einschlage 
infolge von Naturschaden) bewirken Abweichungen in der GroBe der 
jii.hrlichen Abtriebsschlage. 

c) 1m Gebirge mit wechselndem Terrain ist die Bildung gleicher 
oder sachgemaB reduzierter Schlage in bezug auf Form und Zusammen
gehOrigkeit der Flii.chenteile nicht durchfiihrbar. 

In der neueren Forstwirtschaft bleibt die Flachenteilung auf den 
Nieder- und Mittelwald beschrankt. Mit der Uberfiihrung dieser Betriebs
arten in den Hochwald schwindet die Berechtigung der vorliegenden 
Methode in der Neuzeit mehr und mehr. - Auch fiir den Plenter
wald bildet die Schlageinteilung die ortliche Grundlage der Ertrags
regelung. 

14* 
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II. Die Fachwerksmethoden. 
Seitdem die volkswirtschaftliche Bedeutung der Forstwirtschaft 

erkannt war, wurde das Ziel der Betriebsregelung dahin gerichtet, den 
Ertrag nachhaltig zu gestalten. Wegen der Unentbehrlichkeit des 
Nutz- und Brennholzes, der Beschranktheit des Absatzes, der Schwierig-, 
keit, Ersatzstoffe fiir Holz zu beschaffen, und der Belastung der meisten 
Walder mit Servituten, welche den Eingang von Ertragen in jahrlich 
gleicher Hohe erforderlich machten, muBte eine moglichst gleichmaBige 
Verteilung der Nutzungen auf die Jahre oder Perioden der Zukunft 
angestrebt werden. Insbesondere wurden an die Staatswaldungen 
nach dieser Richtung strenge Anforderungen gestellt, da die Sorge fiir 
die Befriedigung des Holzbedarfs als eine wichtige Aufgabe der Forst
polizei angesehen wurde. Zugleich sollte aber auch die Riicksicht be
folgt werden, daB die Bestande nicht friiher zur Nutzung gelangten, 
als bis sie ein gewisses Alter, das der gewiinschten Verwendung ent
sprach, erreicht batten. Beiden Riicksichten konnte man jedoch nicht 
immer gerecht werden. In den meisten Fallen muBten nach der einen 
oder anderen Seite Abweichungen eintreten. Das Verfahren der Fach
werksmethode war folgendes: 

Zum Zwecke des Nachweises der zeitlichen Verteilung der Ertrage 
eines Reviers oder Revierteils wurde ein bestimmter Zeitraum, ein 
sog. Einrichtungszeitraum, festgestellt, fiir dessen Dauer der auf
zustellende Wirtschaftsplan Giiltigkeit haben soUte. Derselbe wird in 
der Regel gleich der Umtriebszeit angenommen, bei verschiedenen Um
triebszeiten gleich der am starksten vertretenen. Kleinere Unterschiede 
(von geringem Grade oder auf beschrankten Flii.chen) blieben meist 
nnberiicksichtigt. Bei starken Unterschieden auf grOBen Flachen wur
den besondere Verbande (Hauptwirtschaftsteile, BI6cke, Betriebsklassen) 
ausgeschieden, fiir die die Nachhaltigkeit des Ertrags besonders nach
gewiesen wurde. 

Dar Einrichtungszeitraum wird in Zeitabschnitte, Perioden, 
von gleicher Dauer geteilt. Beim Hochwald waren diese meist zwanzig
jahrig. In der ersten Zeit des Fachwerks wurden aber meist Iangerf' 
Perioden gebildet, so von Cotta, Hartig u. a. In manchen Landerr 
(Bayern, Frankreich) haben sich langere Perioden bis zur neuesten Zei1 
erhalten. 1m Mittel- und Niederwald wurden dagegen, sofern sie iiber· 
haupt notig erschienen, kiirzere Perioden gewahlt. 

Jeder Bestand (Unterabteilung) wurde gemaB der Folge der wirt· 
schaftlichen Einteilung einer bestimmten Periode zugewiesen. MaB 
gebend fiir die Einordnung in die Perioden war zunii.chst das Alter 
Zum Nachweis der in dieser Hinsicht bestehenden Verhii.ltnisse wurdt 
eine Altersklassen-Tabelle aufgestellt und dem Wirtschaftsplan bei 
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gefiigt. Neben dem Alter wurde bei der Einordnung der Bestande in die 
Perioden des Wirtschaftsplanes auch auf den Gesundheitszustand und 
andere Verhaltnisse (Hiebsfolge, Bodenbescha£fenheit) Riicksicht ge
nommen. Die Altersklassen wurden in der Regel nach Holzarten ge
ordnet. 

Am Schlusse des Wirtschaftsplanes wurden die Altersklassen und 
Periodenflachen fUr die einzelnen Revierteile und das ganze Revier zu
sammengestellt. Die Abschliisse weisen nach, wie sich die Nutzungs
anteile fur die Perioden gestalten. Ergibt sich nach AbschluB der Tabelle 
eine das zulassig erscheinende MaB iibersteigende Ungleichheit der 
Nutzungen, so findet ein Verschie ben von Bestanden aus Perioden, 
die zuviel Nutzungsanteile besitzen, in solche, welche Mangel haben, 
statt. In der Regel solI dabei nur in die nachstliegenden Perioden vor
und zuruckgeschoben werden. 

Je nachdem die Gleichstellung auf die Flache oder auf die Masse oder 
auf beide gerichtet wurde, haben sich verschiedene Arlen des Fachwerks 
ausgebildet: Das Flachenfachwerk, das Massenfachwerk und das kom
binierte Fachwerk. Es bleibt jedoch zu bemerken, daB eine scharfe 
Abgrenzung dieser drei Arten des Fachwerks nicht moglich ist1), viel
mehr gilt ziemlich allgemein die im Wesen der Sache liegende Forderung, 
daB bei der Betriebsregelung auf die Flache und Masse Rucksicht 
genommen werden muB; jene Unterscheidung liegt nur insoweit wirklich 
vor, als der eine oder andere Faktor in den Vordergrund gestellt wird. 

1. Das Flachenfachwerk. 

a) Begriff. Wie der Name sagt, solI hier die Flache den Regulator der 
Abnutzung bilden. Das Ziel der Betriebsregelung igt beim Flachenfach
werk dahin gerichtet, daB nicht nur eine gleichmaBige Abnutzung, 
sondern auch eine gute Lagerung der periodischen Betriebsflachen her
beigefiihrt wird. 

Die ortliche Grundlage fiir die Anwendung des Flachenfachwerks 
bildet zunachst die Einteilung in standige, durch Wirtschaftsstreifen, 
Schneisen, Wege usw. begrenzte, von der Umtriebszeit unabhangige 
Wirtschaftsfiguren, die nach Beseitigung der alten, durch die Umtriebs
zeit bestimmten, ortlich festgelegten Schlageinteilung in den meisten 
geordneten Forstbetrieben - zunachst in der Ebene, spater aber auch 
im Gebirge - durchgefiihrt wurde. Die Entstehung des Flachenfach
werks steht daher, wie insbesondere aus der Geschichte des preuBischen 

1) Hierdurch finden die verschiedenartigen Auffassungen iiber die Stellung 
mancher Vertreter des Fachwerks (z. B. H. Coths) ihre Erklarung. Bei aIteren 
Schriftstellern (vgl. namentlich Pfeil: Forsttaxation, 3. Aufl., S. 69ff.) kommt 
eine Teilung des Fachwerks in der hier angegebenen Richtung gar nicht vor. 
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Forsteinrichtungswesens zu ersehen ist 1), mit der systematischen Ein
teilung in unmittelbarem Zusammenhang. 

Bei der Einordnung der Flachen in die Perioden wurde das Augen
merk dahin gerichtet, daB innerhalb der standigen Wirtschaftsfiguren 
(Abteilungen, Jagen) die Verschiedenheiten der Bestande in bezug auf 
die Zeit ihrer Abnutzung, soweit es ohne groBe Opfer zulassig erschien, 
vermindert wurden. Bei groBen gleichaltrigen Bestandsmassen, wie sie 
in zusammenhangenden Waldgebieten meist vorlagen, konnte oft die 
standige Wirtschaftsfigur am die Einheit fiir das Fachwerk angenommen 
werden. 

Fiir die Bestimmung der Perioden, denen die einzelnen Bestande 
zugewiesen wurden, war neben deren Alter und Beschaffenheit (Boden
zustand, Wuchs, SchluB) in erster Linie die gegenseitige Lagerung der 
Altersklassen maBgebend. In der Anbahnung einer guten Ordnung der 
Wirtschaftsflachen liegt der wichtigste und nachhaltigste EinfluB, 
den das Flachenfachwerk fiir die Betriebsregelung gehabt hat. In den 
durch die Einteilung gegebenen Rahmen sollten die Periodenfla.chen so 
eingefiigt werden, daB die Bestande bei ihrer Inangriffnahme gegen die 
Schaden durch Wind und Sonne tunlichst geschiitzt waren. Die peri
odische Abnutzung der Flache sollte daher von Ost und Nord gegen West 
und Siid fortgesetzt werden. Bei der in Norddeutschland am haufigsten 
vorliegenden Richtung der Gestelle von Ost nach West und der ent
sprechenden Periodenfolge war zugleich das Augenmerk dahin gerichtet, 
daB die nordlichen Jagen vor den siidlichen in Angriff genommen wurden. 
Es wurde ferner ala wiinschenswert angesehen, daB nicht zu groBe 
Flachen mit Holz von gleichem Alter beisammen lagen. 

Die Ausstattung der Perioden erfolgte entweder mit wirklichen 
oder auch mit reduzierten Flachen. Die Reduktion wurde, entsprechend 
dem Grundgedanken, daB die Flache den bestimmenden Faktor der 
Ertragsregelung bilden miisse, nach der Standortsgiite bewirkt, fiir die 
der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs den MaBstab bildete. Die Re
duktion wurde entweder auf die beste oder auf die mittlere Bonitat be
zogen, so daB im letzteren Falle, wenn die dritte Standortsklasse bei 
einem Durchschnittszuwachs von 6 Festmetern die Einheit bildete, die 
erste, wenn deren Durchschnittszuwachs 12 Festmeter betrug, mit einem 
Reduktionsfaktor = 2,0, die fiinfte bei einem Durchschnittszuwachs 
von 3 Festmetern mit einem Reduktionsfaktor von 0,5 ausgestattet 
wurde. Da eine richtige Reduktion schwer durchfiihrbar ist, und die 

1) Den unter I erwii.hnten Instruktionen Friedrichs des GroBen folgte 
bald nach dessen Tode, nachdem 1787 die Leitung des Vermessungswesens dem 
ehemaIigen Artillerieleutnant Rennert libertragen war, die Bestimmung, daB die 
preuBischen Staatsforsten der Ebene in Jagen eingeteilt werden sollten. (Regle
ment von 1796 und Instruktion fiir die Kgl. Pr. Forstgeometer von 1819.) 
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rechnerische Arbeit dadurch sehr vermehrt wird, so ist in der Praxis 
von der Reduktion meist Abstand genommen und der Nachweis der 
Verteilung nach den wirklichen Flachen als geniigend angesehen worden. 

Die Massenberechnung wurde beim Flachenfachwerke auf die der 
ersten Periode zugewiesenen Bestande beschrankt. Der gegenwartige, 
durch vollstandige Aufnahme oder durch Probeflachen oder auch durch 
Okularschatzung ermittelten Masse wird der Zuwachs fiir die Mitte der 
Periode zugefiigt. 

b) Geschichte. Die Bedeutung der Flache als Regulator der Betriebs
regelung hat unter den alteren Vertretern des Fachwerks H. Cotta am 
entschiedensten betont. Auf ihn wird daher auch die spatere Anwen
dung dieser Methode meist zuriickgefiihrt. Die Beispiele zu Cottas 
Taxation und Forsteinrichtung zeigen zwar die Form des kombinierten 
oder sogar des reinen Massenfachwerks1). Aber der mehr und mehr 
hervortretende Grundgedanke in Cottas Schriften geht doch dahin, 
daB die Regelung der Flachen wichtiger sei als die Massenermittelung, 
daB daher, wenn in dieser Beziehung Differenzen hervortreten, die Ab
nutzung gemaB der Flache, nicht aber umgekehrt die Flachenabnutzung 
nach der Masse zu berichtigen ist. 

Indessen schon vor Cotta war das Wesen der vorliegenden Methode 
erkannt und diese, wenn auch in abweichender Weise, angewandt 
worden. Das Flachenfachwerk ist fast unmerklich aus der alteren 
Flachenteilung hervorgegangen, indem an Stelle der Jahresschlage die 
Periodenflache (das Zwanzigfache der Jahresschlage) gesetzt und von 
der Festlegung der Schlagflache in der Natur Abstand genommen 
wurde. Als der hervorragendste unter den Vorlaufern des Fachwerks 
muB Oettelt 2) bezeichnet werden, der einerseits die Schlageinteilung 
mit reinen und reduzierten Flachen zur Anwendung brachte, anderer
seits aber eine Ordnung der Bestande nach Altersklassen vornahm, die 
nicht, wie es spater allgemein geschah, nach gleichen Abstufungen, son
dern nach natiirlichen, ungleich langen Wuchsklassen gebildet waren. 
Es wurde dann bestimmt, daB in den altesten Bestanden so lange gehauen 
werden solIte, bis die Bestande der folgenden Klasse das Alter der Hiebs
reife erlangt hatten. Hierdurch ergaben sich auch ungleich lange Perioden. 

Unter den spateren Vertretern ist insbesondere v. Wedekind3 ) 

1) Von einigen Schriftstellern, insbesondere G. Heyer: Waldertragsregelung, 
3. Aufl., S.307, wird deshalb H. Cotta den Vertretern des Massenfachwerks ein
geordnet. 

2) Praktischer Beweis, daB die Mathesis bei dem Forstwesen unentbehrliche 
Dienste tue, 3. Aufl., 1756. Ein klarer Einblick in die Art der Ertragsregelung 
ist aus dieser trefflichen Schrift jedoch nicht zu erlangen; daher manche Wider
spriiche in der Literatur. 

3) Anleitung zur Betriebsregulierung lmd Holzertragsschatzung der Forsten, 
2. Aufl., 1839. 
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zu nennen, der eine Instruktion iiber alle Teile der Forsteinrichtung 
entwarf. FUr die Ertragsregelung wurdeein Fachwerk empfohlen, 
bei dem die nach der Standortsgiite oder auch nach der Bestandesgiite 
reduzierte Flii.che nachgewiesen wurde. In sehr einfacher Form hat 
auch Burckhardt!) die Ertragsregelung nach der Flache vertreten. 

In der Praxis hat das Flachenfachwerk vorzugsweise unter ein
facheren VerhaItnissen, insbesondere beim regelmaBigen Kahlschlag
betrieb, Anwendung gefunden. So z. B. in Sachsen, Hannover, Hessen. 
Auch in PreuBen ist es tatsachlich in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts 
die herrschende Methode der Ertragsregelung in den Staatsforsten, 
ins besondere in den im Kahlschlag behandelten Kiefernrevieren gewesen, 
ohne daB MiBstande hervorgetreten waren. Je mehr sich aber die Wirt
schaftsfiihrung yom Kahlschlag betrieb entfernte, um so weniger erschien 
es geeignet, den MaBstab fiir die Abnutzung zu bilden. 

c) Benrteilnng. Das Flii.chenfachwerk hat den Vorzug der Einfach
heit und leichten Anwendbarkeit. 1m Laufe einer Umtriebszeit wird, 
wenn keine Storungen eintreten, das normale AltersklassenverhaItnis 
hergestellt. Hierbei ist jedoch zu beachten, daB der Begriff des Normalen 
kein allgemein giiltiger, bleibender ist, daB namentlich auch die Um
triebszeit im Laufe langerer Zeit sich andert. Dagegen haften dem 
Flachenfachwerke folgende wesentlichen Mangel an: 

1. Es wird keine Riicksicht auf die vorhandenen BestandesverhaIt
niIlse (Alterskl~sen-Verhaltnis, Vorrat, Zuwachs) genommen. Diese 
miissen aber bei der Feststellung des MaBes der Nutzung unter allen 
Umstanden gewiirdigt werden. Beim Vorherrschen alter, liickiger, 
zuwachsloser Bestande muB mehr, unter entgegengesetzten VerhaIt
nissen weniger an Flii.che genutzt werden, als der Regel des Flii.chen
fachwerks entspricht. 

2. Viele Nutzungen finden in der Flache keinen geniigendenAusdruck. 
Dahin gehoren z. B. Riebe, welche die Verjiingungen vorbereiten 
(Vorbereitungsschlage), starke Durchforstungen in alteren Bestanden; 
Lichtungshiebe, Nutzungen von Stammen infolge von Naturschaden, 
Aushiebe von lJberhaltern. Solche Nutzungen miissen deshalb, wenn 
sie beim Flachenfachwerk beriicksichtigt werden sollen, kiinstlich auf 
Flii.che reduziert werden. Beim Vorherrschen solcher Nutzungen treten 
die dem Flachenfachwerk sonst anhaftenden Vorziige zuriick. 

2. Das Massenfachwerk. 

Rier ist das Bestreben des Taxators dahin gerichtet, den Perioden 
des Einrichtungszeitraums gleiche (oder etwas ansteigende) Ertrage 
zuzuweisen. Die Massen der 1. Periode werden in der Regel durch 

1) Hilfstafeln fUr Forsttaxatoren, 3. Auf!., 1873. 
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spezielle Aufnahme von ganzen Bestanden oder Probeflachen ermittelt, 
die der spateren Perioden nach Ertragstafeln oder sonstigen Hilfsmitteln 
angesetzt. 

Der einfluBreichste Vertreter des Massenfachwerks ist G. L. Hartig. 
Aber schon vor ihm hat das Massenfachwerk an vielen Orten bestanden. 
Manche der alteren Vertreter weichen jedoch dadurch von Hartig ab, 
daB die von ihnen gebildeten Altersklassen und Perioden ungleich 
lang sind. 

a) Altere Vertreter (vor G. L. Hartig). Unter den zahlreichen alteren 
Vertretern des Massenfachwerks und der ihm vorausgegangenen Massen
teilung sind besonders folgende hervorzuhe ben: 

J. G. Beckmann, Grafl. SchOnburgscher Jager in Lichtenstein 
bei Zwickau. Er wird als der erste Forstmann bezeichnet, der Holz
massenaufnahmen zum Zwecke der Ertragsregelung praktisch durch
fiihrte. Die abzuschatzenden Waldungen wurden mit Bindfaden um
zogen und die einzelnen Stamme durch Einschlagen von Birkennageln 
kenntlich gemacht, deren verschiedene Farbe die Starken der Stamme 
bezeichnete. Der kubische Inhalt der Stamme wurde fiir die verschiede
nen Starkenklassen nach dem AugenmaB taxiert. Der Masse wurde ein 
nach Prozenten (21/2% auf gutem, 2% auf mittelmaBigem, 11/2% auf 
schlechtem Boden) bemessener Zuwachs hinzugefiigt. Eine solche 
Rechnung wurde fiir den ganzen Wald und fiir die ganze Umtriebszeit 
entworfen. Beckmanns Methode erregte Aufsehen und fand An
wendung. "Ober den wichtigsten Punkt der Ertragsregelung, wie namlich 
der jahrliche Abnutzungssatz ermittelt werden solI, ist jedoch aus 
seinen Schriften nichts zu entnehmen1). 

v. Wedell, Landjagermeister in Schlesien. Er fiihrte in den um
fangreichen Waldungen des Kammerdepartements Breslau ein einheit
liches Verfahren der Betriebaregelung ein, das jedoch wegen seiner Um
standlichkeit bei der Wirtschaftsfiihrung nicht lange hat eingehalten 
werden konnen. Zur allgemeinen Kenntnis ist es durch den Forstmeister 
Wiesenhavern 2) gebracht worden. GroBere Reviere wurden nach 
Verschiedenheit der Holzart, des Bodens, der Lage, der Betriebsart, 
der Servituten und des Absatzes in BlOcke eingeteilt und diese wieder in 
Schlage von schmaler Form. (Bisweilen sollten auch Kulissenhiebe ge
fiihrt werden.) Die GroBe der Schlage war der Standortsgiite entgegen
gesetzt. Unter regelmaBigen Verhaltnissen war durch solche Proportio-

") III J udeich: Forsteinrichtung, wird hierzu bemerkt: "Die Summe aus dem 
vorhandenen Vorrat und dem an ihm erfolgenden ..... Zuwachs verteilte er 
(wahrscheinlich durch miihsames Probieren) auf die einzelnen Jahre eines Zeit
raumes, welcher ihm hinreichend erschien, um die ersten Schlage wieder haubar 
werden zu lassen. " 

2) Anleitung zu der neuen, auf Physik und Mathematik gegriindeten Forst
abschii.tzung. 1794. 
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nalschlage ein MaBstab der Nutzung gegeben. Unter den meist vor· 
liegenden sehr unregelmaBigen Verhaltnissen solIte die Nutzung nach 
MaBgabe der vorhandenen Alter und Bonitaten geregelt werden, die 
deshalb aufgenommen wurden. Die Bonitaten waren nach 4 Klassen ge· 
bildet; die Zahl der AlterskIassen war verschieden. Die gesamte Holz. 
masse wurde nach Probeflachen ermittelt. Durch Division der Summe 
der geschatzten Masse durch die Umtriebszeit ergab sich der mittlere 
jahrliche Abnutzungssatz, dessen Anwendung jedoch durch die Forde· 
rung berichtigt wurde, daB die nachstjiingere Klasse nicht friiher heran. 
gezogen werden durfte, als bis sie das Alter der Haubarkeit erreicht 
hatte. 

Hennert 1), Geh. Forstrat in Berlin. Wie v. Wedell in Schlesien, 
so fiihrte Hennert in der Mark Brandenburg eine geordnete Betriebs· 
regelung ein. Die Staatsforsten wurden nach Aufhebung der friiheren 
Schlageinteilung in Jagen eingeteilt und vermessen. Dabei wurden die 
Bestande nach 3 StandortskIassen bonitiert und nach AlterskIassen 
geordnet. Diese waren fiir die Hauptholzarten verschieden gebildet. 
Fiir die Kiefer waren es 4 Klassen: von 70-140, 40-70,15-40,0-15 
Jahren. Der Ermittelung der Masse und Einschatzung des ganzen 
Holzvorrats wurden Probeaufnahmen zugrunde gelegt. Bei der Dispo· 
sition iiber die Nutzung galt als Regel, daB in den jiingeren Klassen nicht 
friiher Endhie be gefiihrt werden solIten, als bis sie das Alter der Reife 
erlangt hatten. Daher waren die Massen fiir die einzelnen Perioden be· 
sonders zu berechnen. Der jahrliche Etat der nachsten Periode, der durch 
die 70-140 Jahre alten Bestande zu decken war, wurde so berechnet, 
daB die Masse derselben durch 70 geteilt wurde. Ebenso geschah es 
fiir die spateren Perioden. Die periodische Nutzung gestaltete sich daher 
in den AlterskIassen verschieden. Bei groBer Ungleichheit derselben 
wurden Verschie bungen der N utzungen fiir zulassig erachtet . 

.Ahnliche Verfahren wie von v. Wedell und Hennert sind auch 
von dem Kurfiirstlich Sachsischen Oberforster Ma urer2) und dem 
kurpfalzischen Forsttaxator Schilcher 3 ) bekanntgemacht worden. 

b) Das Verfahren G. L. Hartigs. Es ist zunachst durch seine einfluB. 
reiche Schrift'), spater in der Form einer Instruktion6) niedergelegt. 

Den besten Ausdruck findet die von G. L. Hartig vertretene 
Methode der Betriebsregelung in dem Taxationsregister fiir Hoch· 

1) Anweisung zur Taxation der Forsten. 1791. 
2) Betrachtungen iiber einige ... Lehrsii.tze. 1783. 
3) Uber die zweckmii.Bigste Methode, den Ertrag der Waldungen zu be· 

stimmen. 1796. 
') Anweisung zur Taxation der Forsten. 1795. 
6) Instruktion, nach welcher bei spezieller Abschii.tzung der Kg!. PreuB. 

Forsten verfahren werden solI. 1819. 
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waldungen, welches der Instruktion von 1819 beigefugt istl). Hier wer
den die einzelnen Bestande in geordneter Folge (nach Blocken, Jagen, 
Abteilungen) aufgefuhrt und nach Standort und Bestand beschrieben. 
Dann folgen Angaben uber Zuwachs und Masse. Die Ertrage werden, 
geordnet nach Sortimenten (Nutzholz, Kloben, Knuppel, Reis) fiir aIle 
Perioden des Einrichtungszeitraums nachgewiesen. Die Dauer der 
Periode wurde zunachst zu 30 Jahren, spater zu 20 Jahren angenommen. 

Beim Entwurf des Taxationsplanes 2 ) sollte davon ausgegangen 
werden, "daB der Holzertrag in jeder Periode nicht viel verschieden 
und von Periode zu Periode etwas steigend sein soIl, - daB, wenn es die 
Umstande erlauben, die Hochwaldungen fUr sich gleichen oder nicht 
viel abweichenden Holzertrag gewahren, - daB, wenn es ohne Nachteil 
geschehen kann, jede Holzgattung im Hochwald fUr sich periodisch fast 
gleichen Ertrag geben soIl, - daB aber in dem FaIle von der Gleichheit 
des periodischen Ertrags einer jeden Holzgattung abgewichen werden 
soIl, wenn sie ohne betrachtlichen Verlust an Zuwachs nicht stattfinden 
kann, oder wenn eine andere Holzgattung, deren periodischer Ertrag 
ebenfalls abweicht, die Lucke ausfUllen kann". Wenn hiernach Hartigs 
Verfahren als strengstes Massenfachwerk zu bezeichnen ist, so wurde 
doch auch die Flache als Hilfsmittel bei den Schatzungen und Verschie
bungen herangezogen. 

Die Aufnahme der Holzmasse soIl in der Regel in haubaren und 
gering haubaren, reinen und gemischten Bestanden mittels Probeflachen 
erfolgen3). Die Haubarkeitsertrage fiir jungere Bestande sollen nach 
Erfahrungstabellen angesetzt werden; ebenso die Durchforstungs
ertrage. Fiir die Aufstellung solcher Ertragstabellen werden besonders 
Regeln gegeben; ebenso fur die Ermittelung des Zuwachses. 

Eine Generaltabelle gibt an, wie hoch sich der jahrliche Einschlag 
fur die einzelnen Holzarten an Sortimenten (Nutzholz, Kloben, Knuppel, 
Reis), getrennt nach haubarem Holz und Durchforstungsholz, ge
stalten wird. 

Auch fiir Niederwaldungen, die in Jagen und Schlage geteilt werden, 
sollen die Ertrage, geordnet nach Holzarten und Sortimenten, nach 
Perioden von 10- oder 5jahriger Dauer fUr 2 Umtriebszeiten nach
gewiesen werden. 

1) Anlage E der Instruktion. 
2) In dem fiir das Verfahren Hartigs am meisten charakteristischen 7. Ab

schnitt der Instruktion. 
3) 8. Abschn., 1. Kap. d. Instr.: "Wenn ein haubarer Holzbestand zu taxieren 

ist, so hat ihn der Taxator erst zu untersuchen, ob er allenthalben gleichen Holz
bestand hat. Ware dies nicht der Fall, so muG er nach Verschiedenheit der Giite 
des Bodens in mehrere Abteilungen ge bracht werden. 1st dies geschehen, so werden 
in jeder gleich bestandenen Abteilung 3 gleich groGe Probeflachen an verschiedenen 
Orten .... abgeschatzt." 
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Wenn auch das vorliegende, kurz dargestellte Verfahren wegen der 
UIlliltandlichkeit der Berechnungen eine unmittelbare Anwendung 
kaum gefunden hat, so hat Hartig doch durch die Forderung der Auf
steHung von Wirtschaftsplanen, durch die FeststeHung aHgemeiner 
Grundsatze fiir die Betriebsarten, Holzarten und Umtriebszeiten, durch 
die Vorschrift iiber die Ermittelung des Vorrats und Zuwachses und die 
Aufstellung von Ertragstafeln weitgehenden EinfluB auf die Entwicke
lung des Forsteinrichtungswesens ausgeiibt. 

c) Beurteilung. Vor dem Flachenfachwerk hat das Massenfachwerk 
den Vorzug, daB den Anspriichen des Waldbesitzers und der Holzkon
sumenten mehr Rechnung getragen wird. Die wesentlichsten ihm an
haftenden Mangel sind: 

a) Die Gleichheit der Nutzungen entspricht oft nicht dem Interesse 
des Waldbesitzers. Beim Vorherrschen alter Bestande kann dieser ver
langen, daB in der nachsten Periode mehr genutzt wird, als der peri
odischen Gleichheit der Ertrage entspricht; im umgekehrten FaHe we
niger. Auch im Interesse der Konsumenten, welches das Massenfach
werk vertritt, ist eine strenge Gleichstellung der periodiachen Ertrage 
nicht erforderlich. 

b) Die Ertrags berechnungen fiir die spateren Perioden sind unsicher. 
Die zukiinftige Behandlung der Bestande ist (auch abgesehen von Natur
schaden) von Verhaltnissen abhangig, die in der Gegenwart noch nicht 
beurteilt.werden konnen. Fiir unregelmaBige Verhaltnisse, unter denen 
die Methode vorzugsweise angewandt werden soUte, fehlen die erforder
lichen Hilfsmittel der Massenberechnungen. 

3. Das kombinierte Fachwerk. 
Eine Verbindung der Riicksichtnahme auf Flache und Masse, die 

das charakteristische Merkmal des kombinierten Fachwerks bildet, 
wurde zuerst von H. Ootta empfohlen und durchgefiihrt. Ootta 
stellt in seiner alteren Schriftl) Wirtschaftsplane auf, in denen die Flachen 
und Massen - diese getrennt nach Holzarten und Sortimenten -
nachgewiesen werden. In seinen spateren Schriften 2) sind sogar Bei
spiele mit Ertragsnachweisen enthalten, welche lediglich die Massen 
angeben. Gleichwohllehrt der Inhalt jener Schriften, daB Ootta fort
gesetzt mehr Wert auf die Flache gelegt hat, wie aus den Satzen klar 
hervorgeht, die er als das Resultat seiner "gepriiften Erfahrungen" 
bezeichnet3). Hierin lagen aber gerade die wichtigsten Keime fiir die 

1) Systematische Anleitung zur Taxation der Waldungen. 1804. 
2) Anweisung zur Forsteinrichtung und Abschatzung. 1820. 
3) "Kein Forsttaxator kann den Holzertrag genau und sicher angeben. Eine 

gute (auf die Flii.che gegriindete) Einrichtung des Waldes ist gewohnlich viel 
wichtiger als die Ertrags bestimmung." 
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weitere Entwicklung seiner Lehre und ihrer praktischen Anwendungen, 
wie sie zunii.chst in Sachsen und spii.ter auch in anderen Landern ge
macht wurden. 

Wenn nun auch die vereinigte Riicksichtnahme auf Flache und 
Masse dem Wesen und den Zwecken der Betriebsregelung entspricht 
und als Regel angesehen werden kann, so war es doch au.l3erordent
lich schwierig, dieser ~weifachen Riicksichtnahme so bestimmte F8.!3sung 
zu geben, wie es die Aufstellung eine Planes in der Form des Fach
werks erforderlich macht. Die Anwendung des kombinierten Fach
werks stieB auf dieselben Hindernisse, die beim M8.!3senfachwerk hervor
gehoben wurden: es fehlen geniigende Hilfsmittel fiir den Nachweis 
der Ertrage, insbesondere der apateren Perioden. Selbst fiir regel
mii.Bige Bestande waren keine Ertragstafeln vorhanden, die man als 
Grundlage hatte benutzen diirfen. Noch weniger war dies bei unregel
maBigen Verhaltnissen der Fall, unter denen das kombinierte Fach
werk doch besonders zur Anwendung kommen sollte, da fUr normal 
bestandene Reviere allgemein die Flachenregelung als geniigend er
achtet wurde. Eine Gleichstellung der Flachen und Massen ist bei 
unregelmaBigen Verhaltnissen nicht ausfiihrbar. Wenn die AlthOlzer 
schlechtwiichsig und liickig sind, wahrend die Mittel- und JunghOu.er 
sich in gutem Zustand befinden, so muB mehr Fla.che zur Nutzung heran
gezogen werden, wenn die periodischen Nutzungen gleich sein sollen. 
1m umgekehrten FaIle, bei sehr massenreichen Altholzern, ist, um Er
tragsgleichheit zu bewirken, weniger Flache zu nutzen. Ferner waren 
die mit dem Streben nach Gleichstellung der Ertrage erforderlichen 
Verschiebungen beim kombinierten Fachwerk sehr schwierig. Endlich 
ist zu beachten, daB der Nachweis der Nachhaltigkeit in allgemein
gehaltenem Sinne auf einfachere Weise gegeben werden kann, namlich 
durch Reduktion der Flache nach MaBgabe nicht nur der Standortsgiite, 
sondern auch der Bestandesbeschaffenheit. Wenn auch solche Reduk
tionen nicht empfohlen werden konnen, so geben sie doch dem gutacht
lichen Urteil einen einfacheren und besseren Ausdruck als die umsta.nd
lichen Berechnungen des kombinierten Fachwerks, die in ihrer zahlen
maBigen Bestimmtheit wenig Wert besitzen. 

Wegen der angegebenen Schwierigkeiten hat die Entwicklung des 
kombinierten Fachwerks im allgemeinen die Richtung zu gro.l3erer 
Einfachheit genommen. Cotta hat selbst eine solche Richtung ver
treten, wenn er sagt: "Gro.l3e Kiinsteleien sind hier unniitz, das ein
fachste Verfahren ist das beste." In dieser Einsicht lag die wesent
lichste Ursache, daB Cottas Einrichtung eine weit groBere Anwendung 
und Fortbildung erfahrenhat als diejenige von Hartig. Die meisten Ver
treter Siid - und N orddeutBchlands sind ihm hieringefolgt. v. Kli ps t e i n 1) 

1) Ve1'8uch einer Anweisung zur F01'8tbetriebsregulierung. 1823. 
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vereinfachte die Berechnungen beim kombinierten Fachwerk, das er 
vertrat, indem er die Massen in einfachen Zahlen, ohne Trennung 
nach Holzarten und Sortimenten, in die WirtschaftspUi.ne einsetzte. 
Andere Autoren, namentlich Gre be 1) gingen in dem Stre ben nach 
Vereinfachungen noch weiter, indem sie die Massenberechnungen nur 
auf die heiden ersten Perioden heschrankten, wahrend man sich fiir die 
spateren Zeitraume mit dem Nachweis der Flache begniigte. In dieser 
vereinfachten Form hat das Fachwerk unter dem Namen des kom
binierten (was es aber eigentlich kaum noch ist) nicht nur in der Literatur 
zahlreiche Anhanger gefunden [Graner 2), Stotzer3 ) u. a.], sondern 
es ist auch in den meisten siiddeutschen Staaten, namentlich in Bayern, 
Wiirttemberg und in Thiiringen, zur Anwendung gelangt. 

Fiir die Entwicklung des Fachwerkl'l in Norddeutschland hat kein 
anderer Schriftsteller so groBen EinfluB gehabt als Pfeil. Zunachst 
geschah es durch seine umfassende Tatigkeit in der Literatur. Indirekt, 
durch seine zahlreichen Schiller, gewann er auch nachhaltigen Ein£1uB 
auf die Gestaltung der Praxis. Pfeil betont insbesondere den wirt
schaftiichen Charakter der Betriebsregelung gegeniiber ihrer mathe
matischen Behandlung und die Bedeutung der ortlichen Verhii.ltnisse 
gegeniiber der dogmatischen, verallgemeinernden Richtung, wie aie 
von Hartig vertreten wurde. Sich unmittelbar an H. Cotta an
schlieBend, vertritt Pfeil das Fachwerk in seiner einfachsten, von allen 
unnotigen Ertragsberechnungen befreiten Form. 

4. Griinde fiir die Aufhebung des Fachwerks. 

Die Fachwerksmethoden haben in den meisten Landern einer 
geordneten Betriebsfiihrung zur Grundlage gedient und dadurch weit
gehenden EinfluB auf die Zustande der deutschen Forsten ausgeiibt. 
Unter den Verhaltnissen der neueren Zeit haben sie jedoch mehr und 
mehr an Bedeutung verloren. Gegen aIle drei Arten des Fachwerks ist 
folgendes geltend zu machen: 

1. Das Fachwerk entspricht nicht der wichtigsten For
derung, die an die Methode der Betriebsregelung gestellt 
werden muB, daB sie sich namlich den waldbaulichen MaB
nahmen der Wirtschaftsfiihrung anpaBt und unterordnet. 
Um dies zu begriinden, hat man einmal auf die Art der Bestandes
begriindung, sodann auf den technischen Betrieb der Durchforstungen, 
Lichtungen und Aushiebe einzugehen. 

a) Weder bei der natiirlichen noch bei der kiinstlichen Bestandes-
begriindung kann sich die Wirtschaftsfiihrung der Forderung des Fach-

1) Die Betriebs- und Ertragsregulierung der Forsten, 2. Auf!., 1879. 
2) Forstbetriebseinrichtung. 1889. 
3) Forsteinrichtung, 2. Auf!., S.219. 
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werks, daB die Verjiingung einer Bestandesabteilung im Lame einer 
20jahrigen Periode durchgefiihrt werden soll, anpassen. Bei der natiir
lichen Verjiingung ist die Dauer von der ersten Inangriffnahme eines 
Bestandes bis zur definitiven Raumung der Mutterbaume meist weit 
langer als die 20jahrige Periode des Einrichtungszeitraumes. Sie ist 
abhangig von dem Eintritt der Samenjahre, dem Zustand des Bodens, 
dem Wertzuwachs der Stamme, der Entwicklung des Jungwuchses und 
laBt sich deshalb im voraus nicht festsetzen. Diesem tatsachlichen, 
durch die natiirlichen Grundlagen bedingten Stand der Sache hat sich 
die Methode der Ertragsregelung unterzuordnen. Es ist deshalb gewiB 
richtiger, daB z. B. bei der Ertragsregelung eines zu verjiingenden, noch 
nicht angegriffenen Buchenbestandes nur ein Teil der Masse (ein 
Drittel oder die Hallie oder zwei Drittel) als Einschlagssoll eingeschatzt 
und in einfacher Form der Nutzung des vorliegenden Zeitraums zu
geschrieben wird, als daB man die ganze Flache fiir eine Periode einsetzt. 

Bei der kiinstlichen Bestandes begriindung scheinen die Verhaltnisse 
fiir das Fachwerk giinstiger zu liegen; es stehen hier seiner Anwendung 
seitens der Natur keine zwingenden Hindernisse entgegen. Aber eine 
Vbereinstimmung zwischen den Forderungen der Wirtschaft und der 
Betriebsregelung findet auch hier nicht statt. Die Regeln der Schlag
fiihrung gehen dahin, daB bei schutzbediirftigen Holzarten die Schlage 
nicht zu breit angelegt, und daB sie allmahlich aneinandergereiht 
werden. Ein neuer Schlag soIl erst gefiihrt werden, wenn der voraus
gegangene gegen die Gefahren der ersten Jugend gesichert ist. Uber 
den Zeitraum, der hierzu erforderlich erscheint, lassen sich im voraus 
fiir langere Zeit keine Bestimmungen festsetzen. Tatsachlich erfolgt 
aber die Schlagfiihrung in einer groBeren Abteilung meist langsamer, 
als der Periode des Fachwerks entspricht. 

b) Auch bei den iibrigen Ertragen ergeben sich Gegensatze zwischen 
dem Fachwerk und der Wirtschaftsfiihrung. Die Durchforstungen 
werden bekanntlich jetzt oft so gefiihrt, daB sie in den herrschenden 
Bestand eingreifen. Die Massen der Endhiebe werden dadurch ver
mindert. Die Ergebnisse solcher Durchforstungen miissen daher bei 
der Taxation in Rechnung gestellt und auch der wirksamen Kontrolle 
unterworfen werden. Beim Fachwerk finden aber solche unter allen 
Umstanden zur Hauptnutzung zahlende Ertrage, sofern die betreffen
den Abteilungen spateren Perioden angehOren, in der Regel keinen 
Ausdruck. 

In noch hOherem Grade als der Durchforstungsbetrieb befindet 
sich der Lichtungsbetrieb zur Ertragsregelung nach dem Fachwerk im 
Gegensatz. Scharfe Grenzen zwischen Haubarkeits- und Vornutzungen 
konnen hier noch weniger gezogen werden als bei den Durchforstungen. 
Ein Bestand, der gelichtet und unterbaut wird, gehOrt nicht einer be-
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stimmten Periode an, wie es beim Fachwerk angenommen wird, sondern 
es finden in allen Perioden Hiebe statt, welche bei der Ertragsregelung 
beriicksichtigt werden mussen. 

Endlich bieten auch die Ertrage, die durch zufallige Ereignisse er· 
folgen, der Anwendung des Fachwerks Schwierigkeiten dar. Sie miissen 
nach MaBgabe der Standorts· und Bestandesverhaltnisse und unter Be· 
rucksichtigung der seitherigen Wirtschaftsergebnisse eingeschatzt wer· 
den. 1m Fachwerksrahmen ist fiir diese Ertrage aber kein Raum vor. 
handen. Man pflegt sich daher meist so zu behelfen, daB fiir die zu 
erwartenden Ertragenach MaBga.be des durchschnittlichen Holzgehalts 
je Hektar eine gewisse Flii.che angesetzt wird. Die Notwendigkeit, 
solche Kiinsteleien vorzunehmen, laBt aber erkennen, daB da, wo zu· 
fallige Nutzungen in groBem MaBe vorkommen, das Fachwerk keine 
geeignete Art der Ertragsregelung ist. 

2. Bei Anwendung des Fachwerks wird der okonomischen 
Bedeutung des Vorrats nicht genugend Rechnung getragen. 
Nach der Reinertragslehre, die den Vorrat als Betriebskapital auf· 
faBt, miissen die alteren Bestande bei der Ertragsregelung auf ihre 
Hiebsreife untersucht werden. Ihre Leistungsfahigkeit, die im Massen· 
und Wertzuwachs ihren Ausdruck findet, ist der entscheidende Faktor 
ffir den Gang der Nutzung und die Hohe des Etats. Einer Vereinigung 
des Fachwerks mit der Reinertragslehre, welche eine Verzinsung des 
Vorrats verlangt, stehen deshalb unter unregelmaBigen Verhaltnissen 
groBe, auf prinzipiellen Gegensatzen beruhende Schwierigkeiten ent· 
gegen. Es ware in der Tat ganzlich uberfliissig, griindliche Unter. 
suchungen uber die Hiebsreife anzustellen, wenn das praktische Resultat 
derselben dahin ginge, daB je nach dem Einrichtungszeitraum des 
Fachwerks ein Fiinftel oder ein Sechstel der Bestande der ersten - und 
ebenso der zweiten, dritten usw. Periode uberwiesen werden sonte. 
Der technischen Forderung, daB ane Bestandesveranderungen nicht 
uberstiirzt werden diirfen, kann auf anderem Wege als durch Perioden· 
nachweise Rechnung getragen werden. 

3. Zur Begrundung der Nachhaltigkeit ist das Fachwerk 
nicht erforderlich. Wenn man bei IOOjahriger Umtriebszeit ein 
Fftnftel, bei der 120jahrigen ein Sechstel der ganzen Flache der ersten 
20jahrigen Periode zuweist und fiir die ubrigen vier Funftel oder 
fiinf Sechstel die ihrem Alter entsprechende wirtschaftliche Behand· 
lung vorschreibt, so darf man erwarten, daB den Anspruchen der zu· 
kiinftigen Generation Genuge geleistet wird, wenn anders Kultur 
und Bestandespflege in der rechten Weise vollzogen werden. Eine Gleich· 
stellung der Ertrage in dem Sinne, wie sie im vorigen Jahrhundert 
von G. L. Hartig, Hundeshagen, K. Heyer u. a. vertreten wurde, 
hat aber in der Neuzeit fiir das einzelne ForstrevierlLn Bedeutung sehr 
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verloren. Die Betonung der GleichmaBigkeit der periodischen Nutzungen 
warzu einer Zeit gerechtfertigt, alB die Forsten noch mit Servitutoo 
belastet waren, alB Ersatzstoffe nicht vorlagen und Holz zu einer wei
teren BefOrderung wegen seiner Schwere nicht geeignet war. Aber mit 
der Aufhebung der Servituten, der Einfiihrung von Ersatzstoffen fiir 
Nutz- und Brennholz, dem Eingreifen des HandelB, der Verbilligung 
der Beforderung durch Eisenbahnen ist dies jetzt anders geworden. 
Ganz unabhangig von dem mehr oder weniger konservativen Stand
punkt, den der Wirtschafter vertritt, darf man sagen, daB fiir GroB- und 
Kleinbetrieb, fiir Staats-, Gemeinde- und Privatforsten eine strenge 
periodische GleichmaBigkeit der Nutzungen in den einzelnen Revieren 
nicht mehr notig ist. 

4. Auch fiir den Nachweis der Hiebsfolge ist das Fach. 
werk nicht erforderlich. Die Hiebsziige, die alB eine Reihe von 
Perioden dargestellt wurden, waren meist zu lang; sie sind auch selten 
eingehalten worden. Tatsachlich ist auf die Sicherheit der Bestande 
gegen Sturmschaden durch andere Mittel mehr eingewirkt worden als 
durch die Anordnung der Perioden. In der Herstellung und Begrenzung 
der Wirtschaftsfiguren durch geniigend breite Gestelle, an d~ren Randern 
sich sturmfeste Mantel bilden konnen, und in der Regelung der Hiebs
folge sind die besten Mittel zum Schutz der Bestande gegen Sturm ge
geben. Das Ideal der Einrichtung geht dahin, daB jede Abteilung fiir 
sich bewirtschaftet werden kann oder daB sie mit nur einer anderen 
zu einem Hiebszug vereinigt wird. Was weiter zu geschehen hat, um 
Bestande oder Abteilungen zu schiitzen und geniigende Anhiebsflachen 
zu schaffen, kann aus der Lagerung der Altersklassen am besten erkannt 
werden. Die Bestandeskarten, welche diese darstellen, sind zur Be
griindung der Anlage von Wirtschaftsstreifen, Loshieben, Umhauungen 
besser geeignet, als die von der Ansicht einzelner Personen abhangigen 
Periodenzahlen. 

Aus den vorstehend angegebenen Griinden ist das Fachwerk in 
den meisten Staaten aufgehoben worden. Sofem es erwiinscht ist, 
tiber die zukiinftigen Ertrage ein Gutachten abzugeben, wird dies in 
einer Beilage zu dem Betriebswerke geschehen konnen, nicht aber in der 
die Betriebsregelung beherrschenden Form, wie es wii.hrend des 19. Jahr
hunderts beim Fachwerk der Fall gewesen ist. 

III. Die Vorratsmethoden. 
Wii.hrend die Fachwerksmethoden das ganze 19. Jahrhundert hin

durch in fast allen deutschen Staaten herrschend gewesen sind, haben 
die nachstehend darzustellenden Vorratsmethoden in der groBen Praxis 
fast nirgends Anwendung gefunden. Man nennt sie Vorrats- oder 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Aufl. 15 
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Normalvorratsmethoden, well bei ihnen die Herstellung des normalen 
Vorrates einen wichtigen Bestimmungsgrund fUr die Feststellung des 
Abnutzungssatzes bildet. Da dieser auf dem Wege der Rechnung, 
unter Zugrundelegung einer Formel, ermittelt wird, werden sie auch 
Formelmethoden genannt. 

Die Elemente fUr den Nachweis des Hiebssatzes bilden Vorrat (v) 
und Zuwachs (z). Die Berechnung von v erfolgt entweder aus dem 
Produkt von Haubarkeitsdurchschnittszuwachs und Alter oder nach 
Ertragstafeln. Das Bestreben bei der Einrichtung nach den Vorrats
methoderi geht dahin, einen normalen Zustand herzustellen, der durch 
das Vorhandensein des normalen Vorrats (nv) und des normalen Zu
wachses (nv) charakterisiert wird. Diesen normalen GroBen soll der 
wirkliche Vorrat (wz) moglichst nahe gebracht werden. 

Da auch in Zukunft von keiner der hier zu nennenden Methoden 
eine unmittelbare Anwendung wird gemacht werden konnen, so geniigt 
eine kurze Hervorhebung der wesentlichsten Merkmale derselben. 

1. Die osterreichische Kameraltaxation 1). 

Sie ist die iilteste der Vorratsmethoden und hat ihren Ursprung 
in einem Dekret der Wiener Hofkammer vom Jahre 1788. Nach dessen 
Inhalt sollte der Wert eines forstmaBig behandelten (mit normalem 
Zuwachs und Vorrat versehenen) Waldes durch Kapitalisieren des 
reinen jahrlichen Geldertrages bestimmt werden. Der Wert eines 
nicht forstmaBig behandelten Waldes wurde unter Beriick'lichtigung 
des Unterschiedes zwischen dem normalen Vorrat, der fundus instructus 
genannt wird, und dem wirklichen Vorrat hergeleitet. Das hierin 
liegende charakteristische Merkmal wurde von der Wertberechnung 
auf die Ertragsregelung iibertragen und zur Begriindung des Hiebs
satzes benutzt. Beim Vorhandensein normaler Verhaltnisse bildet der 
Zuwachs (z) den MaBstab der Nutzung. Bei Abweichung des Vorrats von 
seiner normalen Hohe solI der Etat entsprechend verandert werden. 
Ein zu hoher Verlust wird durch Mehrnutzung vermindert - ein zu 
niedriger durch ErmaBigung des Etats erhoht. Der Zeitraum, binnen 
welchem der wirkliche Vorrat auf die Hohe des normalen gebracht 
werden solI, wird der Umtriebszeit gleichgesetzt. Die Formel fUr den 
Hiebssatz ist hiernach: 

wv-nv z+---. 
u 

Der Zuwachs wird von der Kameraltaxation grundsatzlich als 
Durchschnittszuwachs veranschlagt. Derselbe ist fUr jede Altersstufe 

1) E,ne Darstellung dieser Methode wurde zuerst gegeben von K. Andre 
in der Zeitschrift: Okonomische Neuigkeiten, dann von E. Andre: Versuch einer 
zeitgemii.13en Forstorganisation. 1823. 
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gleich und wird durch die Haubarkeitsmasse m am Schlusse der Um

triebszeit (u) = m bestimmt. Da hiernach das Alter der einzelnen Be-
u 

stii.nde und das Altersklassenverhii.ltnis im Walde keinen Bestimmungs
grund fiir den Zuwachs bilden, so liegen die Ursachen fiir die Unter
schiede zwischen dem wirklichen und normal en Zuwachs auf gegebener 
Bonitii.t lediglich in der Beschaffenheit der Bestii.nde. Dieser Umstand 
hat zu verschiedenartiger Beurteilung der Frage .AnlaB gegeben, ob die 
asterreichische Kameraltaxation den normalen oder wirklichen Zuwachs 
als MaBstab der Nutzung ansehe. In der obigen Formel ist aber nach 
der Begriindung, die von dem Verfasser gegeben 'wird, der wirkliche 
Zuwachs in dem angegebenen Sinne einzusetzen1). 

Die Masse der einzelnen Bestande wird als Produkt aus dem Hau
barkeitBdurchschnittszuwachs und dem Alter berechnet. Der normale 
Vorrat einer aus u Altersstufen gebildeten Betriebsklasse laBt sich als 

arithmetische Reihe darstellen. Er ist = m 1 + m 2 + . .. m u oder 
u u u 

= z + 2 z + ... + uz. Die Summe der Glieder ist = u' ~z oder, 

wenn uz = Z gesetzt wird, = u: .. Entsprechend dem normalen wird 

auch der wirkliche Vorrat als Produkt von Haubarkeitsdurchschnitts
zuwachs und Alter durch Summierung der vorliegenden Bestande be
rechnet. Die Berechnungen des Vorrats in der angegebenen Weise 
machen daher Untersuchungen iiber den Gang des laufenden Zuwachses 
innerhalb der Umtriebszeit iiberfliissig. 

Die einheitliche Darstellung von Zuwachs und Vorrat macht die 
Ausscheidung von Betriebsklassen erforderlich. 

2. Das Verfahren von K. Heyer 2). 

K. Heyer legte in seinen Schriften in systematischer Weise und in 
allgemeiner Fassung die Grundbedingungen fiir den Normalzustand 
dar. Als solche werden von ihm der normale Zuwachs, die normale 
Altersstufenfolge und der normale Vorrat hervorgehoben. In der Her
stellung des Normalzustandes sieht Heyer die wichtigste Aufgabe 
der Ertragsregelung. Der normale Zuwachs soIl durch waldbauliche 
Mittel (Nutzung schlechtwiichsiger Bestande, Anbau leistungsfahiger 
Holzarten, Kultur- und Bestandespflege) herbeigefiihrt werden. Die 
normale Altersstufenfolge wird, unter iibrigens regelma.Bigen VerhiiJt. 

1) Vgl. Judeich: Forsteinrichtung, 6. Aufl., S.360. ("Der Zuwachs wird als 
wirklicher, nicht als normaler berechnet. ") 

2) DieWaldertragsregelung, l.Aufl. 1841; 3. Aufl., herausgeg. von G. Heyer, 
1883. Die Hauptmethoden der Waldertragsregelung. 1848. 

15* 
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nissen, hergestellt, wenn jahrlich der normale Etat (der dem normalen 
Zuwachs gleich ist) genutzt wird. Das Eintreten des normalen Vorrats 
soIl nach dem Vorgang der osterreichischen Kameraltaxation dadurch 
erreicht werden, daB die Nutzung bei vorhandenem VorratsiiberschuB 
erhOht, bei zu geringem Stande des Vorrats ermaBigt wird. Der Zeit
raum (a), innerhalb dessen die Annaherung des wirklichen an den 
normalen Vorrat erreicht werden soIl, wird mit Riicksicht auf die 
Vermeidung von Zuwachsverlusten, auf die Absatzverh8.ltnisse, auf die 
GleichmaBigkeit der Nutzungen, Servituten und VermogensverhaItnisse 
gutachtlich festgestellt. Die hiernach fUr den jahrlichen Hiebssatz 
giiltige Formel ist: 

+ wv-nv 
wz • 

a 

Der das erste Glied dieser Formel bildende Zuwachs ist der HauOOr
keitsdurchscbnittszuwachs der vorliegenden Bestande, der nach MaB
gabe des wirklichen Abtriebsalters einzusetzen ist. Der normale Zuwachs 
wird, getrennt fiir die Bonitaten, durch Ertragsuntersuchungen a.n Nor
malbestanden oder mit Hille von Ertragstafeln ermittelt. Bei nicht zu star
ken Unterschieden des konkreten Abtriebsalters von der Umtriebszeit wird 
der wirkliche Zuwachs aus dem normalen durch Multiplikation desselben 
mit dem Vollertragsfaktor hergeleit~t. Von grundlegender Bedeutung fiir 
die Ausfiihrung des Verfahrens ist die Ausscheidung von Betriebsklassen. 

Der normale Vorrat ergibt sich als Produkt von Haubarkeitsdurch-

scbnittszuwachs und ;. Ebenso wird der wirkliche Vorrat als Produkt 

von Haubarkeitsdurchschnittszuwachs und Alter fiir die vorliegenden 
Bestande ermittelt. Heyer l ) sucht den Nachweis zu erbringen, da.B 
diese Art der Berechnung des wirklichen und normalen Vorrats die allein 
richtige sei, was jedoch in der Theorie und Praxis der Ertragsregelung 
nicht anerkannt .wird. tThrigens ist zu bemerken, daB Heyer, wie schon 
aus der obigen Begriindung fiir den Ausgleichungszeitraum hervorgeht, 
in der von ihm aufgestellten Formel nur einen allgemeinen grundsatz
lichen Ausdruck fiir die Nutzung, nicht eine bindende Norm fiir deren 
Hohe geben wollte2). Auch ist es fiir K.Heyers Stellung charakteristisch, 

1) Waldertragsregelung, 3. Auf I., § 34 und 36: "Man bestimmt den wirk
lichen Vorrat, indem man den wirklichen Haubarkeitsdurchschnittszuwaohs eines 
Bestandes mit dessen gegenwii.rtigem Alter multipliziert." 

2) K. Heyer kennzeichnet seine Auffassung iiber den Wert der Formel fiir 
den Etat duroh folgende Bemerkung (Ertragsregelung, 2. Aufl., S. 218): "In 
wesen einfaohen Grundziigen erblicke man nur den arithmetischen Nachweis 
der Regeln zur Herstellung und Sicherung des Normalzustandes im allgemeinen, 
also keineswegs die Moglichkeit einer jederzeitigen strengen Durchfiihrung dieser 
Verfahren in allen Fallen, und glaube iiberhaupt nioht, daB die praktische Etats
ordnung mit gutem Erfolg in die engen Grenzen einer ma.thematischen Formel sioh 
einzwiingen lasse." 



Die Vorratsmethoden. 229 

daB er im Gegensatz zu anderen Vertretern der Vorratsmethoden auf 
die Aufstellung von Betriebsplanen groBen Wert legte. 

3. Das Verfahren von KarP). 
In den Grundlagen und Zielen stimmt die von Karl vertretene 

Methode mit derjenigen von Heyer und der Osterreichischen Kameral
taxation iiberein. Dagegen ist die Art der Ermittelung des Zuwachses 
Und Vorrats wesentlich abweichend. Die von Karl gegebene Formel 
ffir den Abnutzungssatz lautet: 

wv-nv wz-nz 
wz+-~-----n. 

a a 

Der Zuwachs dieser Formel ist nicht der nach der Vorschrift 
K. Heyers und der Kameraltaxation berechnete Haubarkeitsdurch
Bchnittszuwachs, sondern der laufende Zuwachs. Dieser ist gleich 
der Differenz des Holzgehalts zweier aufeinanderfolgender Jahre. Er 
wird ffir die einzelnen Bestande derart ermittelt, daB der Holzgehalt 
jedes Bestandes mit dem Zuwachsprozent multipliziert wird. Der 
Zuwachs einer ganzen Betriebsklasse oder eines Reviers ergibt sich durch 
die Summierung des Zuwachses der einzelnen Bestande. Der normale 
Vorrat wird mit Hille von Ertragstafeln berechnet, der wirkliche durch 
Einschatzung oder Berechnung der vorhandenen Masse mit den zur 
VerfUgung stehenden Hilfsmitteln. Nach allen dies en Richtungen 
vertritt Karl beziiglich der Vorrats- und Zuwachsermittelung die Grund
satze, die, im Gegensatz zu K. Heyer, spater ziemlich allgemein ala 
richtig anerkannt sind. 

In der Annahme, daB eine Veranderung des Vorrats eine Verande
rung des Zuwachses in der gleichen Richtung nach sich Ziehe, wurde der 

. wv-nv. .. 
Differenz des Vorrats --- noch eme entsprechende Veranderung 

a 

d Z hs wz-nz hi fl' . . d es uwac es --- nzuge iigt. at wv - nv pOSltlV, so wrr , 
a 

da aladann mehr ala z genutzt wird, der Vorrat vermindert. Der Zuwachs 
wz und die Nutzung soIl daher geringer sein. 1m entgegengesetzten 
Fall ist es umgekehrt. Die Zuwachsdifferenz enthalt daher stets das 
entgegengesetzte Vorzeichen wie die Differenz des Vorrats. Die Annahme, 
daB dem hoheren Vorrat auch ein hoherer Zuwachs entspreche, ist in 
ihrer Allgemeinheit nicht zutreffend. Beim Vorliegen sehr alter Bestande 
kann das umgekehrte Verhaltnis stattfinden oder im Laufe der Zeit her
beigefiihrt werden. Das letzte Glied der Kar lschen Gleichung hat 
daher keine Bedeutung. n bedeutet darin die Zahl der Jahre, die seit 

1) Grundziige einer wissenschaftlich begriindeten Forstbetriebsregulierungs
methode. 1838. 
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Beginn der Wirtschaftsperiode verstrichen sind. Um den Abnutzungs
satz gleichmaBig zu gestalten, ist empfohlen worden, anstatt der wech
selnden Jahreszahl die Zuwachsdifferenz auf die Mitte der Periode zu 
beziehen, n also bei lOjahriger Giiltigkeitsdauer des Betriebsplans 
5 zu setzen. 

4:Das Verfahren von Hundeshagen 1). 

Auch Hundeshagen entwickelt den Abnutzungssatz aus dem 
Verhaltnis zwischen normalem und wirklichem Vorrat. Wahrend aber 
in den genannten Methoden ein arithmetisches Verfahren beider Vor
rate (in der Form einer Differenz) zum Ausdruck gebracht wird, wurden 
sievonHundeshagen ineingeometrisches Verhaltnisgesetzt. Hundes
hagen betrachtet den Zuwachs als den Zins des Vorrats und stellt den 
Satz auf, daB der gesuchte wirkliche Hiebssatz sich zum wirklichen 
Vorrat verhalte, wie der normale Etat zum normalen Vorrat. Hieraus 
ergab sich die Formel 

ne 
we=wv-. 

nv 

Der Normalvorrat fiir eine Betriebsklasse wird durch Aufsum
mierung aller Glieder einer regelmaBig abgestuften normalen Ertrags
tafel berechnet; der wirkliche Vorrat durch spezielle Erhebungen unter 
Benutzung von Ertragstafeln; der normale Hiebssatz einer Betriebs
klasse ist gleich dem aItesten Glied der eine solche darstellenden Er
tragstafel. 

Der Quotient ne (oder ne 100) wird Nutzprozent oder Nutzungs-
nv nv 

faktor genannt. Unter regelmaBigen Verhaltnissen ist er von der 
Umtriebszeit abhangig und fiir bestimmte Umtriebszeiten eine kon
stante GroBe. Diesem zuerst von Pauls en 2) in der Forstwirtschaft 
eingefiihrten Begriff wurde vielfach eine weitere, iiber die Etats
bestimmung hinausgehende Anwendung gegeben. Wird nv nach dem 

Haubarkeitsdurchschnittszuwachs = u2Z gesetzt, so ist, da ne = Z, 

uZ 2 
ne : nv = Z : 2 = -it' das N utzungsprozent daher = 200 : u. 

Eine Begriindung, daB das genannte Verhaltnis wirklich Giiltigkeit 
besitze, ist weder von Hundeshagen gegeben, noch wird sie fiir die 

1) Enzyklopadie der Forstwissenschaft, 2. Abt., Forst!. Gewerbslehre. 1821. 
Die Forstabschatzung auf neuen wissenschaftlichen Grundlagen. 1826. 

2) Kurze praktische Anweisung zum Forstwesen, 1795 (anonym erschienen). 
Schon Paulsen hat hier das Nutzprozent entwickelt und auf die Etatsbestimmung 
angewandt, so daB er ala der eigentliche Begriinder des vorliegenden Verfahrens 
anzusehen ist. 
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Folge gegeben werden konnen. Das Verfahren beruht vielmehr auf un
richtiger Grundlage und kann keine praktische Anwendung erhalten. 

5. Das Verfahren von Breymann 1). 

Die Schwierigkeit, den Vorrat in bestimmten Zahlen nachzuweisen, 
gab Veranlassung, an seine Stelle das Alter treten zu lassen. Da das 
Altersklassenverhaltnis eine notwendige und allgemeine Grundlage jeder 
Betriebsregelung bildet, und sein Nachweis haufig an die Stelle des 
Vorratsnachweises treten muB, so ist es auch begriindet, es fUr die Zwecke 
der Etatsaufstellung nutzbar zu machen. Breymann stellt, ent· 
sprechend der Auffassung von Hundeshagen uber den EinfluB des 
Verhaltnisses zwischen dem wirklichen und normalen Vorrat, den 
Satz auf, daB sich der wirkliche Etat (we) zum normalen verhalte, 
wie das durchschnittliche Alter der Bestande eines Reviers oder einer 
Betriebsklasse (wa) zum mittleren Alter einer normalen Betriebs· 
klasse (na). Hiernach ergibt sich die Formel 

wa 
we=ne -. 

na 

Der normale Etat ist gleich der altesten Stufe einer Ertragstafel, 
das mittlere Alter einer Betriebsklasse mit regelmlWiger Abstufung von 

u 
1,2,3 ... ujahrigen Bestanden = 2' Das mittlerewirklicheAlterwird 

gefunden, wenn man die auf gleiche Bonitat reduzierten Flachen mit 
dem Alter multipliziert, die Produkte addiert und diese Summe durch 

Ie ac ensumme lVl lert = -------_ .. _- . d· Fl" h d' 'd' ( 11 a1 + 12 a2 + ... ) 
11 + 12 + '" 

6. Allgemeine Wurdigung der Vorratsmethoden. 

AIle Vorratsmethoden leiden an dem Fehler, daB in den Formeln, 
die sie aufstellen, lediglich die mathematischen Beziehungen von Zu
wachs und Vorrat nachgewiesen werden, wahrend haufig die Beschaffen· 
heit der Bestande und wirtschaftliche Verhaltnisse, die nicht in mathe. 
matische Form gebracht werden konnen, fUr den Etat viel wichtiger sind. 
Auch bei gleicher Rohe des Vorrats konnen sich je nach seiner Zusammen
setzung - wenn er z. B. einerseits aus Altholzern und Jungwuchs, 
andererseits aus Mittelholzern besteht - in der Praxis sehr verschiedene 
Folgerungen fUr die Rohe der Abnutzung ergeben. Von Bedeutung fur 
die praktische Behandlung des Gegenstandes bleibt ferner der Umstand, 
daB eine Begriindung des Normalzustandes, wie sie zur zahlenmal3igen 

1) .Anleitung zur Waldwertberechnung usw., 1855; Anweisung zur Holz
meBkunst USW., 1868. 
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Durchfiihrung erforderlich ist, seither nicht hat gegeben werden konnen. 
Der Normalzustand ist nicht nur von der Umtriebszeit, sondern auch von 
dem Grade der Bestandesdichte wahrend der verschiedenen Altersstufen 
abhangig. Keiner Ertragstafel kann Aligemeingiiltigkeit zugesprochen 
werden, so daB man sie als Norm in dieser Hinsicht ansehen 
diirfte. Nur innerhalb gewisser Grenzen und unter gewissen Vor
aussetzungen laBt sich dem Begriff des Normalen zahlenmaBig Aus
druck geben. 

Ein weiterer Mangel der vorliegenden Methoden besteht darin, daB 
aIle Berechnungen auf die Endertrage beschrankt bleiben. Auf den
jenigen Teil des Zuwachses, welcher periodisch aus den Bestanden im 
Wege der Nutzung ausscheidet, wird keine Riicksicht genommen. Dieser 
Teil des Zuwachses nimmt aber mit dem Fortschritt der technischen und 
wirtschaftlichen Verhaltnisse, durch RegelmaBigkeit der Begriindung 
und PfIege, mit der Ausbreitung des Absatzes, der Transportmittel und 
dem Eingreifen des Handels zu. Die Beschrankung des Zuwachses auf 
den bis zum Endhieb bleibenden Bestand fiihrt zu dem widerslnnigen Re
sultat, daB der Zuwachs auch bei normalen Bestanden verschwindend 
klein, unter Umstanden sogar negativ wird1). 

Gegen einzelne Vorratsmethoden ist endlich geltend zu machen, 
daB ihre Vertreter keine speziellen WirtschaftspUine aufgestellt wissen 
wollen oder dies en nicht die gebiihrende Bedeutung zuerkennen. Spe
zielle, die Behandlung der einzelnen Bestande nachweisende Wirtschafts
plane sind zur Begriindung des Abnutzungssatzes und aller damit zu
sammenhangenden Rechnungen unerlaBlich, wenn diese nicht allgemein 
und schematisch gehalten werden solI. Zur Etatsbestimmung treten 
andere Aufgaben (Kultur und Bestandespflege), denen nur dann gehorig 
entsprochen werden kann, wenn ein aIle Bestande betreffender Plan auf
gestellt wird. 

Trotzdem aus den vorliegenden Griinden eine unmittelbare An
wendung der Vorratsmethoden im Sinne ihrer Autoren nicht moglich 
ist, gebiihrt diesen doch das Verdienst, daB sie die wichtigsten Begriffe 
der Ertragsregelung erkannt und £estgestellt, daB sie insbesondere die 
forsttechnische und okonomische Bedeutung des Vorrats und Zuwachses 
hervorgehoben haben. Der Normalzustand, den sie begriinden, kann 
zwar nie verwirklicht werden, die ihm eigentiimlichen Ideen miissen aber 
bei jeder geordneten Betriebsregelung EinfluB iiben. 

1) Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen PreuBens: Die Kiefer, 
von Schwappach, 1908, mit Angabe der Masse der mittleren Bonitat fiir die 
Altersstufe 80 = 303 fm, 100 = 323 fm, 120 = 325 fm, 140 = 305 fm. 
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Zweiter Abschnitt. 

Die jetzigen Forsteinrichtnngsverfahren in den 
gro.8eren deutschen Staaten. 

I. In Preu6enl). 
Wahrend des 19. Jahrhunderts war in PreuBen die Fachwerksmethode 

die herrschende Art der Ertragsregelung. Zunachst kam sie durch G. L. 
Hartig in der Form des strengen Massenfachwerks Zur Anwendung. 
Nach der Instruktion von 18192) solite fiir Haupt- und Vornutzung 
ein Nachweis der nach Sortimenten (Nutzholz, Scheit, Kniippel, Reis) 
getrennten Ertrage fiir alie Perioden des 120jahrigen Einrichtungszeit
raums gefiihrt werden. Das Verfahren von Hartig konnte aber wegen 
der UDlI!tandlichkeit der Berechnungen, fiir welche es an geniigenden 
Grundlagen fehlte, nicht lange aufrechterhalten werden. Es wurde des
halb, nachdem in den Jahren 1826 bis 1835 summarische Ertragsermitte
lungen ffir die Staatswaldungen durchgefiihrt waren, im Jahre 1836 
yom Oberlandesforstmeister v. ReuB eine neue Anleitung der Betriebs
regelung erlassen3), welche bis fast zum SchluB des 19. Jahrhunderts 
Geltung gehabt hat. Sie stand zwar gleichfalls noch auf dem Boden 
des Massenfachwerks, vereinfachte aber die Ertragsberechnungen und 
nahm auch auf die Regelung der Flache Riicksicht. Zugleich wurde auf 
eine gute Verteilung der Altersklassen und auf die Regelung derHiebs
folge hingewirkt. 1m AnschluB an die genannte Anleitung standen bei 
der Aufsteliung der Betriebsplane, je nach den vorliegenden Bestandes
verhaltnissen, zwei verschiedene .Arlen des Fachwerks in Geltung: 

a) Das kombinierte Fachwerk, welches vorzugsweise bei unregel
maBigen Bestandesverhaltnissen Anwendung finden solite. 

b) Das Flachenfachwerk, das unter regelmaBigen Verhaltnissen 
ala geniigend erachtet wurde. In der Regel wurden nur einfache Flii.chen 
zugrunde gelegt. 

In der neueren Zeit sind die Ertragsnachweise mehr und mehr 
auf die nachste Wirtschaftsperiode beschrankt worden. Das Fachwerk 
wurde aufgehoben; von der Ausstattung der spateren Perioden wurde 
Abstand genommen. Auch in anderer Richtung sind Vereinfachungen 
eingetreten. Auf Grund der im Laufe der Zeit gemachten Erfahrungen 
wurde 1912 eine Betriebsregelungsanweisung erlassen. Manche Ande-

1) Beziiglich der geschichtlichen Entwicklung vgI. v. Hagen-Donner: 
ForstI. Verhii.ltnisse PreuBens, 3. Auf I., S. 193-219. 

I) Instruktion, nach welcher bei spezieller Abschii.tzung der KgI. PreuB. Forsten 
verfahren werden solI. Berlin, den 19. Juli 1819. 

3) Anweisung zur Erhaltung, Berichtigung und Erganzung der Forst
abschii.tzungs- und Einrichtungsarbeiten yom 24. April 1836. 
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rungen, die im nachsten Jahrzehnt eintraten, gaben Veranlassung, 
daB schon 1925 eine neue Anweisung1) ins Leben trat. Die wichtigsten 
in dieser enthaltenen Vorschriften betreffen, abgesehen von allen ge· 
schaftlichen und geometrischen Gegenstanden, vorzugsweise folgende 
Punkte: 

1. Wirtschaftsgrundsii.tze und Ziele. Die Anweisung be· 
ginnt mit den Worten: "Der Betrieb in den Staatsiorsten solI wirt· 
~chaftlich und nachhaltig sein. Als oberster und wichtigster Grund· 
~atz wird die Pflege des Bodens, die Erhaltung und womoglich Ver· 
besserung der Produktionskraft des Standorts aufgestellt." Die Nach· 
haltigkeit der Wirtschaft ist sowohl durch die Riicksicht auf die Staats· 
finanzen, als auch auf die privat. und volkswirtschaftlichen Interessen 
der Holzkonsumenten geboten. Yom Standpunkt der Wirtschaftlich· 
keit muB eine angemessene Verzinsung der im forstlichen Betriebe an· 
gelegten Kapitalien gefordert werden. 

Indem die Anweisung die Erhaltung der Bodenkraft und die Ver. 
zinsung des Waldkapitals betont, tragt sie den Grundsatzen der Boden. 
reinertragslehre vollstandig Rechnung, da deren Grundlagen im phy. 
sischen Bodenzustand - ihre Folgerungen in der Verzinsung des Wald
kapitals den besten Ausdruck finden. 

1m AnschluB an die genannten Grundsatze und Ziele werden einige 
Angaben iiber die durchschnittlichen Umtriebszeiten und ihre Schwan· 
kung en nach den Standorts- und Bestandesverhaltnissen fiir die Haupt. 
holzarten Mittel- und Norddeutschlands (Kiefer, Fichte, Buche, Eiche) 
gemacht. 

2. Einrichtungsmethode. Die der Anweisung zugrunde liegende 
Methode fiir den Hochwald wird als eine Altersklassenmethode be· 
zeichnet. Sie tragt aber auch, wie in der Anweisung gesagt wird, Ziige 
der Normalvorratsmethoden an sich, was darin begriindet ist, daB Vorrat 
und Altersklassen in mancher Hinsicht einander parallellaufen. Als Ziel 
der Wirtschaft wird demgemaB einmal die Herstellung des normalen 
Vorrats aufgestellt; daneben aber solI auch die Erreichung einer nor· 
malen Altersabstufung im Auge behalten werden. Sowohl der normale, 
als auch der wirklich vorhandene Vorrat solI am Flachendurchschnitts· 
alter gemessen werden. "Die seither in PreuBen iibliche reine Flii.chen· 
kontrolle wird zwar nebenher beibehalten; aber die Nachhaltigkeit wird 
in erster Linie durch eine Vorratskontrolle gesichert, wobei das Alter 
der Bestande als MaBstab fiir ihren Vorrat dient." 

3. Vorbereitende Arbeiten und Einleitungsverhandlung. 
Um die Arbeiten der Betriebsregelung vorzubereiten, sind vor ihrer 
Inangriffnahme vom Oberforster eine Reihe von Nachweisungen auf· 

1) Anweisung zur Ausfiihrung der Betriebsregelungen in den PreuB. Staats
forsten vom 1. April 1925. 
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zustellen, insbesondere: eine vorlaufige Altersklassen. Ubersicht, 
die ein ungefahres Bild der Altersklassen· Verteilung und damit auch 
des Holzvorrats geben solI; eine Nachweisung der Durchschnitts
preise einiger wichtiger Ho1zsortimente, sowie der Reinertrage fiir 
die letzten abgeschl08senen 5 Wirtschaftsjahre; eine Hie bsnach· 
weisung fiir die seit Beginn der ersten Periode abgeschl08senen Jahre; 
eine Abschrift der Alterspreisnachweisung, welche fiir die verschie· 
denen Altersstufen und Bonitaten die Durchschnittspreise je Festmeter 
angibt; eine vorlaufige Bestandeskarte, welche die Lagerung der 
Altersklassen erkennen lassen solI. 

Die Ausfiihrung der Betriebsregelung beginnt mit einer Einlei tungs. 
verhandlung, die vom Oberforster aufgestellt und gelegentlich einer 
gemeinsamen Bereisung der zustandigen Bea.mten der Regierung und der 
Forsteinrichtungsanstalt gepriift wird. In der Einleitungsverhandlung 
sollen unter kurzer Schilderung des gegenwirtigen Revierzustandes und 
der bisherigen Bewirtschaftung Vorschlage iiber die kiinftige Bewirt· 
schaftung und das bei der Betriebsregelung anzuwendende Verfahren 
niedergelegt werden. Dieselben haben sich insbesondere auf die Karlen 
und die Vermessung, das Wege. und Einteilungsnetz, die Grenzen, den 
Revierzustand und die bisherige Bewirtschaftung, die kiinftige Bewirt· 
schaftung und Forstereieinteilung, sowie endlich auf das Verfahren bei 
der Betriebsregelung zu erstrecken. 

4. Das Wege. und Einteilungsnetz. Die grundlegende 
.Arbeit der Wegenetzlegung und wirtschaftlichen Einteilung wird kurz 
und treffend behandelt. Letztere wird in Revieren der Ebene durch 
ein System gerader Linien bewirkt, deren Verlauf, wo Sturmgefahr vor· 
liegt, gegen die gefahrlichste Sturmrichtung einen Winkel von 450 

bilden soll. Die Einteilung ist, soweit tunlich, mit dem Wegenetz zu 
verbinden. Dabei sind die Grundsatze vertreten, welche im letzten 
Viertel des vorigen Jahrhunderts in den Gebirgsforsten PreuBens in 
groBem Umfange zur Anwendung gelangt sind. Sie stimmen mit den im 
ersten Teil dieser Schrift gegebenen Beispielen und Lehrsatzen, die von 
der Praxis in PreuBen abgeleitet sind, im wesentlichen iiberein. 

5. Die Bildung der Betriebsverbande. Hier tritt die den Ken
ner der preuBischen Taxationsgeschichte zunachst iiberraschende Er
scheinung hervor, daB die sog. Blocke, welche seit }lIz Jahrhunderten 
(seit den Instruktionen Friedrichs des GroBen) ein cha.rakteristisch~ 
Merkmal der Betriebsregelung in den PreuBischen Staatsforsten gebildet 
haben, in Wegfall gekommen sind. Ihre Beseitigung entspricht aber dem 
Wesen der Sache durchaus, da die Blocke mit den Forstereibezirken 
zusammenfallen und scharfe Unterschiede zwischen ihnen und den Be· 
triebsklassen nicht gegeben werden konnen. Diesen letzteren ist dagegen 
eine ihrer Bedeutung entsprechende eingehende Behandlung zuteil ge-
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worden. Ala Bestimmungsgriindefiir die Bildungvon Betrie bsklassen 
werden zunachst Unterschiede der herrschenden Holzart angegeben. 
Fiir jede in groBerem Umfang vorkommende Holzart ist im Hochwald 
in der Regel eine besondere Betriebsklasse zu bilden. Holzarten, welche 
nur in geringerem Umfang vertreten sind, werden der Hauptholzart an
geschlossen (Sammelbetriebsklassen). Auch im Plenterbetriebe zu be .. 
wirtschaftende Bestande, sowie Niederwaldungen werden, sofern sie 
nicht dem Hochwaldbetrieb eingefiigt werden konnen, a1s besondere Be
triebsklassen ausgeschieden. Die Bildung fester Betriebsklassen nach 
Verschiedenheiten der Umtriebszeit stoBt dagegen dadurch auf Schwie
rigkeiten, daB bei der wichtigsten Holzart der PreuBischen Staatsforsten, 
der Kiefer, das Alter der Hiebsreife in sehr weiten Grenzen liegt und die 
Zeit des Eintritts der letzteren bei jiingeren Bestanden haufig nicht im 
voraus festgestellt werden kann. Um den hierin liegenden Schwierig
keiten zu begegnen, werden "fliegende Betriebsklassen" gebildet, 
iiber die in der Anweisung folgende Erlauterung gegeben wird: "SoIl 
eine Holzart in verschiedenen Umtrieben bewirtschaftet werden, dann 
empfiehlt es sich nicht, verschiedene feste Betriebsklassen fiir diese 
Holzart, sondern fliegende Betriebsklassen zu bilden. Sie unterscheiden 
sich von den fest en Betriebsklassen dadurch, daB bei ihnen nur der 
Flii.chenumfang von vornherein festgesetzt wird, die ortliche Auswahl 
der Flachen fiir jede einzelne Betriebsklasse aber unterbleibt und 
daB es von der Entwickelung der einzelnen Bestande abhiingig ge
macht wird, in welchem Alter sie spater zur Nutzung angesetzt 
werden." 

6. Die Ausscheidung der Abteilungen: Fiir diese wird 
der Grundsatz aufgesteIlt, "daB durch Abteilungslinien getrennt wer
den soIl, was verschieden bewirtschaftet werden muB und verschiedene 
BetriebsmaBnahmen erfordert". Als Bestimmungsgriinde fiir die Aus
scheidung werden daher besonders hervorgehoben: Verschiedenheit der 
Betriebsart, Verschiedenheit der Holzart, erheblichere Unterschiede im 
Alter, in der Bestandesverfassung und unter Umstanden auch groBere 
Verschiedenheiten im Boden. Aneinandergrenzende Abteilungen, deren 
Bestandesverschiedenheiten im Laufe der nachsten Wirtschaftsperiode 
verschwinden (z. B. Schlagflache, Kultur und zum Abtrieb bestimmtes 
Altholz), sind mit demselben Buchstaben zu bezeichnen und durch eine 
diesem beigefiigte kleine Nummer (aI, a2 usw.) zu unterscheiden - Be
standesabteilungen von weniger als 1 ha FlachengroBe sind in der Regel 
nicht auszuscheiden. 

Soweit die Abteilungen durch Wege, Schneisen oder natiirliche 
Grenzen sich nicht abscheiden oder nicht dauernd durch den Bestandes
unterschied kenntlich sind, werden sie durch Linien mit moglichst wenig 
Brechungspunkten abgegrenzt. Diese Linien sind ortlich durch ver-
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hiigelte Pfahle mit Richtungsgraben oder im Stangen- und Baumholz 
durch Farbringe an Stammen festzulegen. 

Zur Holzzucht nicht bestimmte Flachen werden als Nichtholzboden
Abteilungen ausgeschieden und auf den Karten mit kleinen deutschen 
Buchstaben kenntlich gemacht, wahrend die Holzbodenabteilungen durch 
kleine lateinische Buchstaben bezeichnet werden. 

7. Die Standorts- und Bestandesaufnahme. Zur Eintragung 
der Standorts- und Bestandesbeschreibung wird fiir jede Forsterei ein 
Heft angelegt, in dem fiir jede Wirtschaftsfigur (Jagen, Distrikt) zwei 
Seiten bestimmt werden, die eine zur Aufnahme einer Abzeichnung der 
Spezialkarte, die andere zur Eintragung kurzer Vermerke aus dem lau
fenden Betriebswerk, dem Hauptmerkbuch und dem Kontrollbuch. -
Fiir die in den Beschreibungen anzuwendenden technischen Ausdriicke 
ist die Anleitung zu Standorts- und Bestandesbeschreibung beim forst
lichen Versuchswesen von 1908 maBgebend. Die Beschreibungen sind 
kurz zu fassen, miissen aber das fiir die spatere Bestandesgeschichte 
Wichtige enthalten. Fiir die Bodenbeschreibung liefern die von der 
geologischen Landesanstalt vero£fentlichten Karten eine wert volle 
Grundlage. 

In jeder Abteilung ist die Standortsklasse fiir die Hauptholzart 
unter Beifugung des Namens dieser Holzart anzugeben. Zur Beurteilung 
der Standortsklasse dient die Hu.uptbestandsmittelhohe. Sie wird auf 
den meist vertretenen Standortsklassen in einigen Musterbestanden ge
messen, im ubrigen geschatzt. Die benutzten Ertragstafeln werden auf 
dem Titelblatt des Betriebsplans namhaft gemacht. 

Die Bestandesbeschreibungen erstrecken sich auf die Hervorhebung 
der vorkommenden Holzarten, auf Entstehung, Alter, SchluB und Wuchs. 
Die Entstehung ist immer anzugeben, wenn sie mit Sicherheit fest
zustellen ist. Fehler, Vorzuge oder andere Besonderheiten werden an
gefuhrt, wenn sie fur die Kennzeichnung des Bestandes von Wichtigkeit 
sind. Auf genaue Angabe des Alters wird besonderer Wert gelegt, na
mentlich deshalb, weil die spateren Altersangaben von den fruheren ab
geleitet werden. Fur jiingere Bestande, die in ihrer Entwicklung im 
besonderen Grade zuruckgeblieben sind, wird neben dem tatsachlichen 
Alter auch das wirtschaftliche Alter angegeben. Bei erheblichen Alters
verschiedenheiten der Teile einer Bestandesabteilung wird das mittlere 
Alter als Flachendurchschnittsalter bestimmt. Der Vollbestandsfaktor 
ist bei den iiber 40jahrigen Bestanden aus dem Verhaltnis der vorhande
nen Masse zu den Angaben der Ertragstafeln zu schatzen. 

,8. Den Betriebsplan im Hochwald. Er wird nach den vor
kommenden Betriebsklassen geordnet. Jede Betriebsklasse erhaIt einen 
besonderen, fiir sich aufzurechnenden Abschnitt. Auf der linken Seite 
des Plans wird die Orts bezeichnung, FlachengroBe sowie Standorts-
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und Bestandesbeschreibung angegeben. Dann folgt eine Altersklassen
tabelle mit 20jahriger Abstufung der Klassen, von denen die jiingste 
(1-20jahrig) mit I - die alteste (iiber 140jahrig) mit VIII bezeichnet 
wird. Hieran schlieBen sich nahere Angaben iiber die Behandlung der 
Bestande der 1. Periode. 

Als Hauptaufgabe des Betriebsplans wird hervorgehoben, daB die 
Bestande gehorig erzogen und zur Zeit ihrer Hiebsreife benutzt werden, 
daB die zweckmaBigste Hiebsfolge eingehalten und die zur Wieder
begriindung der Bestande geeignetste Holz- und Kulturart gewahlt 
werden. Die Hiebsfolge ist an der Hand der Bestandeskarte so zu gestal
ten, daB Sturm und Feuersgefahr, Bodenaushagerung, Sonnenbrand und 
sonstige Bestandes beschadigungen vermieden oder verringert werden. 
Zur Verminderung der Feuersgefahr sind ausgedehnte Nadelholz
dickungen durch Streifen aufzuteilen, die entweder holzleer bleiben, 
oder mit Laubholz angebaut oder landwirtschaftlich benutzt werden. 
In sturmgefahrdeten Lagen darf nicht versaumt werden, auf die recht
zeitige Anlage von Loshieben und Sicherheitsstreifen Bedacht zu nehmen. 

Aus dem Betriebsplan solI zu ersehen sein, wie sich die in jeder Be
triebsklasse fiir die erste Periode zur Benutzung angesetzten Bestand& 
auf die verschiedenen Altersklassen verteilen. Fiir die in der Verjiingung 
begriffenen und andere mehrstufige, von der regelmaBigen Gleich
altrigkeit abweichende BestandesforJnen werden noch weitere, vor
wiegend formale Vorschriften gegeben, auf die hier nicht eingegangen 
werden kann. 

9. Den periodischen Abnutzungsplan. Die Aufstellung eines 
solchen bildet eine wesentliche Neuerung. Wahrend in der Betriebs
regelungs-Anweisung von 1912 die Ausstattung der erst en Periode mit 
einer der normalen Periodenflache annahernd gleichen Nutzungsflache 
als geniigend zur Sicherung der N achhaltigkeit angesehen wurde, verlangt 
die neue Anweisung die Aufstellung eines summarischen (nicht auf die 
einzelnen Abteilungen ausgedehnten) periodischen Abnutzungsplans, 
fiir den die Herbeifiihrung eines normalen Altersklassenverhaltnisses 
bestimmend ist. In diesem Plane, der fiir jede Betriebsklasse gesondert 
aufgestellt wird, ist zunachst das normale Altersklassenverhaltnis dar
zustellen. Unter den dasselbe nachweisenden Zahlen werden die bei 
Aufstellung des Planes vorhandenen Altersklassen nach ihi'en Flachen 
eingetragen. Alsdann folgt ein Nachweis der Abtriebsflachen in der erst en 
Periode, sodann ein solcher nach Ablauf der erst en Periode. Dieselben 
Berechnungen werden fiir die zweite, dritte und die ferneren Perioden 
durchge£iihrt, bis ein annahernd normales Altersklassenverhaltnis e1'
reicht ist. Aus dem Nachweis der Altersklassen wird auch das Flachen
durchschnittsalter des Vorrats, das als MaBstab fiir die Hohe desselben 
dient, hergeleitet. 
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10. Den Durchforstungsplan. Umden VollzugderVornutzungen 
in einem geordneten Rahmen zu bewirken, wird ein Durchforstungsplan 
aufgestellt, in welchem alIe im nachsten Jahrzehnt zu durchforstenden 
Bestande mit Ausnahme derjenigen der ersten Periode aufgefiihrt wer
den. Zur Sicherstellung eines gleichmaBigen Fortschreitens der Durch
forstungen in den jiingeren und alteren Bestanden empfiehlt sich eine 
Trennung derselben nach Altersgruppen. Dabei wird eine Dreiteilung 
mit den Altersgrenzen 40 und 70 empfohlen. 

II. Die Massen- und Zuwachsermittelungen. Die Veran
schlagung der zu nutzenden Holzmassen beschrankt sich auf die Be
stande der ersten Periode. Es wird dabei nur das Derbholz beriicksieh
tigt; Reis- und Stoekholz werden nachtraglich im ganzen zugesetzt. Wenn, 
wie es meist der Fall ist, eine genauere Ermittelung der Massen vor~ 
genommen werden solI, so sind die Brusthohendurehmesser aller Stamme 
in 4 em-Klassen zu kluppen und die Hohen einiger Stamme, die annahemd 
die Starke des Mittelstammes besitzen, zu messen. Das arithmetisehe 
Mittel der gemessenen Hohen wird als mittlere BestandeshOhe an
genommen. Die Berechnung der Massen erfolgt entweder mittelst 
Formzahlen oder naeh Massentafeln. 

Fiir die Ermittelung der Masse regelmaBiger Besta.nde geniigt die 
Schatzung im Anhalt an einige gekluppte Musterbestande oder an Er
tra.ge, die gleiehartige Bestande geliefert haben. Die Masse jiingerer 
Bestande kann unter Anlehnung an Ertragstafein angesproehen oder 
naeh Probeflaehen ermittelt werden. 

Der jetzigen Masl'!e ist der Zuwachs der Bestande bis zur Mitte 
der Periode zuzusetzen und der FalIungsverlust abzuziehen. 

Der Zu wachs ist entweder aus der Masse der Bestande mittelst des 
Zuwachsprozentes zu berechnen oder naeh seinem absoluten Betrag im 
Anhalt an die Ertragstafein zu veranschlagen. Beide Methoden sollen 
nach der Anweisung nur auf die Bestande, welehe in der nachsten Periode 
zur Verjiingung kommen, durchgefiihrt werden. Sobald aber, wie es sich 
beim Fortschreiten der Betriebsregelung, insbesondere zur Begriindung 
des Etats und der Produktionsfahigkeit der PreuBischen Staatsforsten, 
als notwendig erweisen wird, der Zuwachs ganzer Reviere nachzuweisen 
ist, werden die beiden hier genannten Verfahren auch fUr weitergehende 
Zuwaehsuntersuehungen angewandt werden konnen. 

12. Die Ermittelung des Abnutzungssatzes. Aus der 
Summe der Eintrage fiir die Bestande der ersten Periode ergibt sich, 
naeh Abzug der Masse etwaigen "Oberhalts, die Haubarkeitsnutzung 
(gewohnlich als Hauptnutzung bezeiehnet). Sie wird fiir jede Betriebs
klasse in besonderen Abschnitten, in jedem Abschnitt naeh der Reihen
folge der Forstereien, Wirtsehaftsfiguren und Abteilungen nachgewiesen. 
Die Endsumme der Holzmasse ist fiir jede Betriebsklasse nach den 
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vier Holzartenklassen zusammenzustellen und zur Herleitung des jahr
lichen Abnutzungssatzes der Hauptnutzung mit 20 zu teilen. 

Der Abnutzungssatz fiir die Vornutzung ist ohne Trennung nach 
Betriebsklassen nach den Derbholzertragen zu ermitteln, welche die 
Vornutzungen nach dem Kontrollbuch in den letzten Jahren durch
schnittlich geliefert haben. Jahre mit ungewohnlich hohen und un
gewohnlich niedrigen Ertragen sind bei der Durchschnittsberechnung 
auszuschlieBen. Der so ermittelte Abnutzungssatz der Vornutzung ist 
mit den normalen Ertragstafelsatzen summarisch zu vergleichen und 
wird gutachtlich erhoht oder erniedrigt, wenn besondere Grlinde, z. B. 
Anderungen im Durchiorstungsverfahren oder in der GroBe der Durch
forstungsflache oder bisherige unsachgemiWe Fiihrung des Durch
forstungsbetriebs hierzu AnIaB geben. 

13. Die Vorschriften fiir andere Betriebsarten. Diese 
sind sehr kurz gefaBt. Bezeichnend fiir ihre jetzige Beurteilung ist es, 
daB der Mi t tel wal d, welcher friiher bei der Taxation in PreuBen eine 
hervorragende Rolle gespielt hat, in der Anweisung gar nicht erwahnt 
wird. Es ist dies, abgesehen von der geringeren Leistung des Mittel
waldes in der Massen- und Werterzeugung, eine logische Folge der Schlag
fiihrung. Durch die Vorschrift, daB die Kulturen in der Form von Horsten 
vorgenommen werden sollen, wird der Mittelwald nicht erhalten, sondern 
er geht in den Plenterwald iiber. 

1m Niederwald findet eine regelmaBige Schlageinteilung statt 
unter moglichst einfacher GestaItung der auf die Flache zu beschranken
den Taxationsgrundlagen. Die Zahl der Schlage entspricht der Um
triebszeit. Die Hiebsjahre werden nach MaBgabe der Hiehsreife und 
unter Anstrebung einer geordneten Hiebsfolge bestimmt. Die Ertrage 
an Derhholz und Reisig sind schlagweise nach friiheren Hiebsergebnissen 
unter SOllderung der vier Holzartenklassen anzusprechen. Der jahrliche 
Abnutzungssatz wird ermittelt, indem die Summe des Ertrags aller 
Schlage durch die Zahl der Jahre des Umtriebs geteilt wird. 

1m Plenterwald werden - abgesehen von Uberfiihrungsbesta.nden 
von Hochwald und Plenterwald, in denen die aIten Bezeichnungen vor
laufig beibehalten werden - Bestandesabteilungen in der Regel nicht 
ausgeschieden. Es wird, wie im Hochwald, eine Altersklassennach
weisung gefertigt, in welcher die Teilflachen der Holzarten und Alters
klassen, gutachtlich getrennt, eingetragen und zusammengezahlt werden. 
Die Regelung der Abnutzung erfolgt im Sinne der Methode K. Heyers. 
Unter regelmaBigen Bestandesverhaltnissen ist als Abnutzungssatz der 
Gesamtdurchschnittszuwachs anzunehmen, der entweder im 
ganzen oder fiir die einzelnen Teile eingeschatzt wird. Die Schatzung 
des Vorrats und die Beurteilung, ob dieser normal oder zu hoch oder zu 
niedrig ist, erfolgt auf gutachtlichem Wege; ebenso die Erhohung oder 
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ErmaI3igung des Abnutzungssatzes, die in beiden letzteren Fallen vor
zunehmen ist. 

14. Den AbschluB der Betriebsregelungsarbeiten bildet eine 
von den beteiligten Beamten aufzunehmende SchluBverhandlung, 
die eine ErkHLrung derselben tiber ihr Einvenltii.ndnis enthalten muB. 
Alsdann werden Flache und Abnutzungssatz festgestellt und weiter 
geschaftliche Anordnungen getroffen. 

15. Die Zwischenprtifung. Das Betriebswerk wird fiir einen 
20jii.hrigen Zeitraum aufgestellt. Mit Rticksicht auf die im Laufe des
selben eintretenden Storungen und Veranderungen der Wirtschafts
grundlagen ist im 11. Jahre eine Revision des Betriebswerks, die so
genannte Zwischenpriifung, vorzunehmen. Durch sie solI festgestellt 
werden, ob die Wirtschaftsfiihrung nach den Vorschriften des Be
triebswerks erfolgt ist, ob diese Vorschriften auch ferner aufrecht
erhalten werden konnen und ob der Abnutzungssatz unverandert bei
behalten werden kann. 

Zur Vorbereitung der Zwischenpriifung hat der Oberforster eine 
Hiebsnachweisung fiir die ersten 10 Jahre der Periode anzufertigen, in 
welcher alle Bestii.nde, in denen Hiebe der Hauptnutzung stattgefunden 
haben, aufgefiihrt werden. Alsdann findet eine Bereisung der beteiligten 
Beamten der Verwaltung und der Forsteinrichtung statt. Durch diese 
soll festgestellt werden, ob und in welcher Richtung Abweichungen von 
dem Inhalt des Betriebsplanes stattgefunden haben und ob in Zukunft 
Anderungen in dieser Richtung eintreten sollen. Auf Grund der Bereisung 
findet eine von allen Teilnehmern an derselben zu vollziehende Vor
verhandlung statt, in der beantragt wird, ob das Betriebswerk unver
Andert beibehalten werden solI, oder ob und welche Verii.nderungen 
empfehlenswert erscheinen. Insbesondere muB hierbei tiber die Hohe 
des Abnutzungssatzes und tiber die waldbaulichen Grundsatze, die seit
her befolgt sind, ein Urteil abgegeben werden. 

16. Die Kontrolle der Nutzungen. Sie erstreckt sich auf das 
Derbholz der Hauptnutzung im Hoch- und Plenterwald, sowie auf 
das Derbholz der Vornutzung im Hochwald. Stock- und Reisholz, sowie 
das Derbholz des Niederwaldes werden der Kontrolle nicht unterworfen. 
tiber die Art der Kontrolle sind besondere Anweisungen gegeben1). 

1) Insbesondere durch die Anweisung zur Anlegung und Fiihrung des Kontroll-
buchs vom 17. April 1919. Darnach gehOren zur Hauptnutzung im Hochwald: 

l. Alle Holznutzungen in Bestanden der I. Periode; 
2. In Bestanden, die nicht in der I. l'eriode stehen. 
a) Flachenweise Bestandesabtrie be; 
b) Aushiebe, die als solche im Betriebsplan vorgesehen und deren Massen 

bei Herleitungen des Abnutzungssatzes beriicksichtigt worden sind; 
c) Alie Bonstigen Holznutzungen, die eine Bestandeserganzung notwendig 

machen oder die kiinftige Endnutzung des Bestandes um mehr als 5 % schmii.lern. 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Aufl. 16 
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17. Die Ausfiihrung der Betriebsregelungsarbeiten. Wah
rend die Anweisung von 1912 mit den Wort en begann: "Die Be
triebsregelungsarbeiten gehOren zu den Dienstgeschaften des Revier
verwalters", sind bald nach dem Kriege in PreuBen mehrere Forst
einrichtungsanstalten ins Leben getreten, deren Aufgabe es ist, in Ver
bindung mit den Beamten der Verwaltung die Betriebsregelungsarbeiten 
in regelmaBiger Ordnung und nach gleichen Grundsatzen durchzufiihren. 
Die Art, wie die Arbeiten geregelt werden sollen, befindet sieh noch in 
der Entwicklung. Leitend ist aber der Gedanke, daB bei den Betriebs
regelungen die Forsteinrichtungsanstalt und die ortliche Verwaltung 
verstandnisvoll Hand in Hand arbeiten, und daB ... neben den okono
mischen Grundsatzen vor aHem auch die Erfahrungen der ortlichen 
Verwaltung voll zu Gehor kommen und ausgenutzt werden. Obenan wird 
der Grundsatz gesteHt, daB die Forsteinrichtung die Wirtschaft in wald
baulicher Beziehung nicht beengen darf. 

II. In Bayern. 
Wie in fast allen anderen deutschen Staaten, so herrschte auch in 

Bayern wahrend fast des ganzen 19. Jahrhunderts das Fachwerk. Zuerst 
(1819) war es in der strengen Form des Massenfachwerks vertreten. 
Spater bildete sich unter dem EinfluB von H. Cottas Lehren das kom
binierte Fachwerk aus, bei dem 24jahrige Perioden gebildet wurden. 
Von nachhaltigem EinfluB war dann eine Instruktion von 1830, die in 
Verbindung mit erganzenden Erlassen lange Zeit hindurch fiir die Be
triebsregelung der Staatsforsten bestimmend gewesen ist. Eine vollige 
Neugestaltung erfuhr das Forsteinrichtungswesen durch die Anweisung 
yom Jahre 1910. In neuester Zeit ist fiir diese unter Beibehaltung der 
wesentlichsten Grundsatze eine Neuauflage vorbereitet. 

Als die wichtigsten Aufgaben der Forsteinrichtung werden die nach
folgenden bezeichnet. Die Forsteinrichtung soIl: die Waldungen ent
sprechend gliedern; im Tat bestand ein iibersichtliches Bild geben von 
den gesamten Verhaltnissen des Betriebsverbandes; hieraus die Wirt
schaftsgrundziige(Betriebsarten, Betriebsklassen,Holzarten,Bestockungs
art en, Wirtschaftsziele, Abtriebsalter, Umtrieb) festlegen; die Flachen
und Massenabnutzung bestimmen; Wirtschaftsregeln und Betriebsplane 
entwerfen; den Vollzug sichern und den Wirtschaftserfolg nachweisen, 
sowie endlich in der Mitte der Wirtschaftsperiode den Waldstand iiber
priifen und am SchluB der Periode das Waldstandswerk erneuern. 

A. Gliederung. 
Die bleibende ortliche Grundlage bildet die standige Eintei

lung. Waldungen, die nach gemeinschaftlichem Plan bewirtschaftet 
werden konnen, bilden einen Betriebsverband. Die Staatswaldungen 
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eines Forstamts sollen in der Regel zugleich den Betriebsverband 
bilden. 

Die Betriebsverbande werden in Distrikte und diese in Abteilungen 
gegliedert. Jede von Fremdgrund umschlossene Waldparzelle bildet 
in der Regel einen Distrikt. In groBeren zusammenhangenden Wal. 
dungen sind Zahl und Umfang der Distrikte bestimmt durch topo
graphische Verschiedenheiten, durch Belastung mit Forstrechten u. a. 

Fiir die Bildung der Abteilungen sollen vorzugsweise bleibende 
wirtschaftliche Verhaltnisse bestimmend sein. Ihre Begrenzung erfolgt, 
soweit sie vorhanden sind, durch natiirIiche Linien; auBerdem durch 
kiinstliche Schneisen, Wege usw. An dieser standigen Waldeinteilung, 
welche fiir die Geschichte des Waldes von Bedeutung ist, bei der Be
vOikerung sich eingelebt hat und bei der Landesvermessung haufig zur 
Bildung der Katasterparzellen benutzt wurde, diirfen Anderungen nur 
aus zwingenden Griinden vorgenommen werden. Distrikts- und Ab
teilungsgrenzen sind vom Holzwuchs freizuhalten. Wo sie lediglich 
der W aldgliederung dienen, geniigt hierfiir eine Breite von 21/2 m; 
wo zugleich Sicherung gegen Feuer oder Wind in Absicht liegt, ist die 
Breite dementsprechend zu bemessen. 

B. Forstwirtschaftlicher Tatbestand. 
Er erstreckt sich auf Standort und Bestocknng. Klima, Lage und 

Boden sind nach ihrer Bedeutung fiir die forstliche Wirtschaftsfiihrung 
darzustellen, die Bodenarten nach den vorkommenden Giitestufen und 
mit Riicksicht auf die wechselnden Hohenlagen und Hangneigungen. 
Das ortliche Vorkommen der Bodenarten wird auf einer Karte ersichtlich 
gemacht. Bodenerkrankungen sind zu schildern und abzugrenzen. 

Der Darstellung der Bestockungsverhaltnissesoll eineA uss cheid ung 
der Bestande vorausgehen. 1m allgemeinen sind fiir diese die im ersten 
Teil dieser Schrift angegebenen Geschichtspunkte und Merkmale be
stimmend. Der Bestand solI in bezug auf Beschaffenheit und Bewirt
schaftung eine Einheit bilden. Unterabteilungen von geringerer GroBe 
alB 1 ha sind nur ausnahmsweise zu bilden. Zur Ersichtlichmachung 
im Walde sind die Grenzen der Unterabteilungen, wenn sie kiinstlich 
gebildet werden miissen, auf 1 bis 2 m Breite aufzuhauen. 

Von wesentlichem EinfluB auf die Darstellung der Bestockungs
verhaltnisse ist der zutreffende Nachweis des Alters. FUr die in der 
Verjiingung begriffenen Bestande werden besondere ErIauterungen ge
geben. Unter Umstanden wird nicht das physische, sondern das wirt
schaftliche Alter den Bestandesbeschreibungen und BetriebsmaBnahmen 
zugrunde gelegt. Nach AbschluB der entsprechenden Aufnahmen wer
den die vorliegenden Verha.1tnisse durch eine nach Betriebsklassen ge
ordnete Flitchen- und Altersklasseniibersicht dargestellt. In dieser 

16* 
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werden die in regelma.Bigem Betrieb stehenden Besta.nde nach Klassen 
mit 20ja.hriger Abstufung, von denen aber jede wieder geteilt wird, auf
genommen. Auch die auBerhalb des regelma.Bigen Betriebs stehenden 
Besta.nde, sowie die Nichtholzbodenfla.chen werden in der Ubersicht auf
gefiihrt. Auf Grund dieser Ubersicht werden graphische Darstellungen 
iiber die Verteilung der Holzarten, Bestandesformen und Giitestufen 
auf die Altersklassen gegeben. 

Eine fiir die zukiinftige Wirtschaft wichtige Einrichtung liegt in der 
Art der Bestandes beschrei bung und ihrer Verbindung mit der 
Reviergeschichte: Jeder Bestand ist auf besonderem Bogen zu be
schreiben, wobei alle Verha.ltnisse, die Ertrag und Nutzungsweise be
einflussen, darzustellen sind. Der fiir einen Bestand angelegte Bogen 
ist so lange beizubehalten, als die Unterabteilung bestehen bleibt. Wenn 
sich an der Standorts- und Bestandes beschreibung spa.terhin Anderungen 
oder Erga.nzungen notwendig erweisen, sind solche gelegentlich der 
Waldstandspriifungen vorzunehmen; auBerdem sind Ereignisse, die den 
Betrieb im ganzen beriihren, chronologisch aufzuzeichnen. 

An die Beschreibung der Besta.nde schlieBt sich die Erhebung des 
Vorrats an. Die Ermittelung des gesamten Hauptbestandsvorrats 
wird ala sehr erwiinscht bezeichnet. Es sollen aber einfache Methoden 
der Scha.tzungen Platz greifen. Aufnahme mit der Kluppe in Ver
bindung mit Massentafelberechnungen oder Probestammfi:i.llungen ist 
auch in Angriffs besta.nden nur anzuwenden, soweit Mischung, Ausfor
mung und SchluB sehr ungleichma.Big sind. Anderenfalls geniigen Er
mittelungen nach Probeflachen und Ertragstafeln. Fiir die nicht zum 
Angriff bestimmten alteren Bestande wird ein Erkunden durch Orien
tierungsgang empfohlen. Bei den Bestanden der zweiten und dritten 
Altersklasse wird die Masse summarisch nach Altersklassen und Bonitaten 
eingeschatzt . 

Ahnliches gilt auch hinsichtlich des Zuwachses. Fiir die in der 
ersten 20jahrigen Periode zu verjiingenden Bestande wird der volle 
Zuwachs fiir 10 Jahre in Ansatz gebracht. Besonderes Gewicht wird 
auf die Ermittelung des laufenden Zuwachses yom Hauptbestand 
des ganzen Betriebsverbandes gelegt. Er wird entweder summarisch 
nach den vorliegenden Altersklassen berechnet oder durch Unter
suchungen an geeigneten Bestanden. Der laufende Gesamtzuwachs 
wird dadurch erhoben, daB dem Zuwachs an Hauptbestandsmasse der 
10. Teil des fiir den nachsten Zeitabschnitt berechneten Durchforstungs
anfalls zugezahlt wird. 

Neben den auf die Masse beziiglichen Elementen der Produktion 
hebt die Anweisung die Bedeutung der Werterzeugung hervor. Ala 
Kennzeichen derselben wird der Verlauf des Starkezuwachses, das Ver. 
Mltnis der anfallenden Sortimente und die Qualitatsziffer bezeichnet. 
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Den einfachsten MaBstab fiir den Starkezuwachs bildet der nach Stand
ort und Bestandesdichte sehr verschiedene Mittelstamm. Es ist zu er
mitteln, welche Zeit jede Hauptholzart auf den verschiedenen Bonitaten 
gebraucht hat, um gewisse Starke hervorzubringeri. Die darauf beziig
lichen Ergebnisse sollen graphisch dargestellt werden. 

Der Anfall an Sortimenten ist fiir charakteristische Baumholz
bestande entweder nach Ertragstafeln oder aus Fanungsergebnissen 
annahernd normaler Bestande oder durch Fallung von Probestammen 
zu ermitteln. Aus den jeweils dem gleichen Alter entsprechenden Sorti
mentsprozenten und den Holztaxen des laufenden Jahres wird die 
Qua.litatsziffer berechnet. 

Nach den auf Masse und Wert gerichteten Untersuchungen laBt sich 
der Zerschlagungswert der einzelnen Bestande und der ganzen Betriebs
klasse ermitteln. !hm kann auch der wirtschaftliche Wert zur Seite ge
stellt werden. 

C. Grundzuge der zukunftigen Bewirtschsftung. 
Rier ist Entscheidung zu treffen iiber Betriebsart und Betriebs

klasse, Holzart und Bestockungsart, Wirtschaftsziel und Umtriebszeit. 
Die Betriebsart ist meist schon vor der Bearbeitung der einzelnen 

Reviere durch die geschichtlich gegebenen VerhaItnisse und die all
gemeine Richtung der Wirtschaft bestimmt. 

Als Ursachen fiir die Bildung der Betriebsklassen werden bezeich
net: das Vorkommen verschiedener Betriebsarten, erhebliche Unter
schiede der Wuchsleistung auf raumlich zusammenhangenden Flachen, 
zumal bei sehr unterschiedlicher Hohenlage oder groBer Verschiedenheit 
der Bodenformen, belangvolle, die Wirtschaft beeinflussende Forst
berechtigungen. 

Hinsichtlich der Holzarten wird die von Borggreve begriindete 
Regel an die Spitze gestellt, daB die von Natur einheimischen oder 
einheimisch gewesenen Holzarten sich in der Regel auch wirtschaftlich 
am besten verhalten. Bei ihrer Wiirdigung sollen unter steter Beachtung 
des Standorts neben der Massen- und Wertproduktion ganz besonders 
die waldbaulichen und bodenp£leglichen Einwirkungen berucksichtigt 
werden. 

Die Wirtschaftsziele sind in erster Linie nach dem Standort, der 
hier das Primare ausdriickt, festzusetzen. Daneben ist aber auch die 
Bestockung, das Sekundare, zu beachten. Die Wirtschaftsziele er
halten ihre charakteristische Bezeichnung durch die Holzarten, welche 
vorherrschen sollen, durch die Art ihrer Mischung mit anderen und durch 
die Starke der Sortimente, welche zur Zeit der Haubarkeit vorliegen soIl. 

Die Umtriebszeit ist in der Bayrischen Anweisung so eingehend 
behandelt, wie es in keiner anderen Anweisung der Fall ist. Es wird 
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unterschieden zwischen dem durchschnittlichen Abtriebsalter der auf 
beachtenswerten Flachen vorkommenden Bestockungsarten und dem 
Gesamtumtrieb, d. i. der Zeitraum, innerhalb dessen die zu einem Be
triebsverband oder zu einer Betriebsklasse zusammengefaBten Bestande 
der Idee noch einmal vollstandig durchgeschlagen werden sollen, und 
zwar so, daB jeder Bestand in der Hauptsache in den Jahren abgenutzt 
wird, in denen er wirtschaftlich reif oder sonst hiebsbediirftig ist. Bei der 
Feststellung der Umtriebszeit sind zunachst gesetzliche Bestimmungen 
zu beachten: "Der Forstwirtschaft in den Staatswaldungen ist gesetz
lich die Aufgabe zugewiesen, unter Wahrung der Nachhaltigkeit und 
unter Beriicksichtigung der vorhandenen Nutzungsrechte Dritter die 
hOchstmogliche Produktion in den dem Bediirfnis der Gegend und des 
Landes entsprechenden Sortimenten zu erzielen. AuBerdem hat die 
Staatsforstverwaltung die Verpflichtung, das ihr anvertraute Staatsgut 
wirtschaftlich zu nutzen und aus der Bewirtschaftung einen moglichst 
hohen Geldertrag zu erzielen. - Soweit ein Wald nicht der Be£riedigung 
von Forstrechten oder als Schutzwald offentlichen Zwecken oder ahn
lichen Interessen zu dienen hat und seine Nutzung darnach zu regeln ist, 
muB die Bewirtschaftung auf die hochstmogliche Erzeugung meist be
gehrter Sortimente und auf die Gewinnung eines moglichst hohen, wirt
schaftlich jedoch noch vertretbaren Geldertrags gerichtet sein." Was 
unter meistbegehrten Sortimenten zu verstehen ist, ergibt sich haufig 
aus den gewerblichen Verhaltnissen der betre££enden Gegend und den 
Erfahrungen der forstlichen Praxis. Wo solche nicht in geniigender 
Bestimmtheit vorliegen, sollen besondere Untersuchungen mit zahlen
maBigen Ergebnissen ausgefiihrt werden. Zu solchen Untersuchungen 
ist fiir die hauptsachlichsten Bonitatsstufen und Altersklassen nach
zuweisen: Der Sortimentenanfall in Prozenten des Der bholzertrags; der 
erntekostenfreie Durchschnittspreis der Sortimente (nach dem Durch
schnitt der letzten 3 Jahre); der Durchschnittswert des Festmeters 
Derbholz; der Massenertrag an Derbholz je ha; der Wert dieses Abtriebs
ertrags je ha; der Wert der Durchforstungsderbholzertrage je ha inner
halb der Jahrzehnte; die Wertzunahme des Bestandes innerhalb eines 
Jahrzehntes je ha; der Waldreinertrag oder die Waldrente je ha in den 
in Betracht kommenden Jahrzehnten und die Zunahme der Waldrente 
von 10 zu 10 Jahren. 

Die Grenzen der Umtriebszeit sind nach unten bestimmt durch die 
Absatzbarkeit der Sortimente; nach oben durch den Zeitpunkt, von dem 
ab die Waldrente nicht mehr zunimmt. Innerhalb dieser Grenzen kom
men als Bestimmungsgriinde in Betracht: Zunachst der Anfall an Sorti
menten, deren Beschaffenheit und Dimensionen aber nach Holzart, 
Mischung, Standort und Erziehung sehr verschieden sind. Sodann die 
Wertzunahme der Bestande. Solange die Kurve, die diese darstellt, 
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noch einen lebhaften Aufschwung zeigt, ist die Hiebsreife noch nicht 
eingetreten. Dagegen ist die Produktion zu schlieBen, wenn die Wert. 
zunahme stark abnimmt oder ganz aufhort. Sofern aus diesen Erwa. 
gungen kein geniigendes Ergebnis hervorgeht, solI das Verhaltnis 
zwischen Wertzuwa.chs und Produktionsaufwand mit Hille des Weiser
prozents gewiirdigt werden. 

AuBer den rechnerischen Ergebnissen haben auch nicht ziffermaBig 
nachweis bare sonstige Verhii.ltnisse (EinfluB der Umtriebszeit auf den 
Bodenzustand, Fahigkeit der natiirlichen Verjiingung, Sturmgefahr, Er
ziehung der Bestande) bei der Bestimmung der Umtriebszeit Beriick
sichtigung zu finden. 

D. Regelung der Nutzung. 
Sie hat nach Flache und Masse zu erfolgen. Fiir jede Betriebsklasse 

ist die Flache zu bestimmen, die innerhalb des nachsten 20jahrigen 
Wirtschaftszeitraums zur Abnutzung kommen solI. Leitender Grundsatz 
solI es sein, die Flachen so zu wahlen, daB einerseits Nutzungen von iiber
reifen und unreifen Bestanden, anderseits unerwiinschte Schwankungen 

der Ertrage vermieden werden. Die normale Abnutzungsflache = L 
u 

dient nur als VergleichsmaBstab. Sie wird durch das Altersklassenver
hii.ltnis und die Gestaltung von Vorrat und Zuwachs in mehr oder weniger 
starkem Grade verandert. 

Die Nutzungen werden, wie es allgemein iiblich ist, in Haupt- und 
Zwischennutzungen unterschieden. Fiir diese Begriffe werden ent
sprechende Definitionen gegeben. Von weitgehendem Interesse ist die 
Absicht, versuchsweise, unter Verzicht auf ein Ausscheiden von Haupt
und Zwischennutzungen, en Hiebssatz im Anhalt an den laufenden 
Gesamtzuwachs zu ermitteln. Da die Unhaltbarkeit einer scharlen Tren
nung von Haupt- und Zwischennutzungen in Zukunft unter vielen Ver. 
hii.ltnissen noch starker als seither hervortreten wird, so wird auch 
die vorliegende Absicht in hoherem Grade zur Geltung kommen, als es 
jetzt erforderlich erscheint. 

Beziiglich der Inangriffnahme der Bestande zur Verjiingung ist 
dem Wirtschafter ein weitgehendes MaB von Freiheit eingeraumt, das 
zweifellos von guten Folgen begleitet sein wird. Der Fallungsplan wird 
in der Hochwaldsbetriebsklasse nur fiir 10 Jahre aufgestellt. Es geniigt 
jedoch nicht, nur die Halfte der festgesetzten periodischen Abnutzungs
flachen zur Verfiigung zu stellen. Der Wirtschafter bedarf eines Spiel. 
raums in der Auswahl der ScWage, da er einen angemesl3enen Hiebs
wechsel einhalten, die Samenjahre ausnutzen, durch Vorausverjiingung 
den Mischwuchs sichern, die Schwankungen der Nachfrage beriicksich
tigen muB usw. Das ist nur moglich, wenn eine Angriffsflache zur Ver-
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fiigung steht, die gro.6er ist aIs das vorgezeichnete SolI. Andererseits 
ist aber auch eine zu reiche Ausstattung des Fallungsplans nicht 
zweckma.6ig. 

Fiirdie Wahl der Bestande, welche zur VorbereitungoderDurchfiih., 
rung der Verjiingung inAngriff genommen werden, sollen Hiebsbediirftig
keit, Hiebsfolge, Hiebsnotwendigkeit und Hiebsreife bestimmend seine 
Charakteristische Beispiele von Bestanden und wirtschaftlichen Ma.6-
nahmen werden hier angefiigt. Au.6er riickgangigen, iiberreifen und be
reits in Angriff genommenen Orten, sowie von Bestanden, die wegen der 
Hiebsfolge und Bestandessicherung genutzt werden miissen, gehoren 
hierher auch Nutzungen auf ideeller Flache in noch nicht hiebsreifen 
Bestanden, welche zur Erreichung eines bestimmten wirtschaftlichen 
Zweckes iiber den Rahmen eines Durchforstungsangriffs hinausgehen. 
Sie werden vorzugsweise bestimmt durch die Absicht, eine ideelle Teil
flache zur Sicherung der Mischung vorauszuverjiingen, dann aber auch 
zum Zwecke der Vorratspflege. 

Zur Ermittelung des Hiebssatzes ist zunachst der durchschnitt. 
liche Haubarkeitsertrag eines ha der Abnutzungsflache festzustellen. 
Er ergibt sich durch Division der in den Fallungsplan zur ~auptnutzung 
eingestellten Gesamtflache in den Hauptnutzungsertrag. Das Produkt 
aus dem durchschnittlichen Haubarkeitsertrag je ha und dem aus den 
periodischen Abnutzungsflachen sich berechnenden jahrlichen Flachen
solI ergibt den Hiebssatz an Hauptnutzung. Er wird im ganzen aus
geworfen; wo es aber notwendig erscheint, kann bestimmt werden, mit 
welchen Betragen Laubholz und Nadelholz, einzelne Teile des Betriebs
verbandes oder bestimmte Holzarten am Hiebssatz beteiligt sein sollen. 
Der Hiebssatz an Zwischennutzungen ist der zehnte Teil der im Fallungs
plan veranschlagten Durchforstungsertrage. 

In bezug auf die wichtige Frage der Kontrolle der Nutzungen 
wird in der Anweisung bemerkt, da.6 der Wirtschafter innerhalb des 
Zeitabschnitts an das Hauptnutzungssoll gebunden ist. 

Beim Niederwald und oberholzarmen Mittelwald wird in der 
Regel lediglich die Flache als Nutzungsma.6stab benutzt; das zu er
wartende Massenergebnis ist aber zu veranschlagen. 1m oberholzreichen 
Mittelwald und im Plenterwald ist der Holzbestand nach Holzarten 
getrennt stammweise aufzunehmen. Diese Aufnahme gibt zugleich 
eine lJbersicht der Starkeklassen, die aIs Ersatz der Altersklasseniiber
sicht dienen kann. Zur Nutzung werden solche Stamme herangezogen, 
welche gewisse Starken erreicht haben oder aus anderen Griinden 
hiebsreif erscheinen. Als Nutzungsma.6stab innerhalb der durch die Be
standesbescha££enheit gegebenen Grenzen hat der laufende Zuwachs 
zu dienen, welcher sich aus den Zuwachsprozenten der einzelnen Starke
klassen ergibt. 
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E. Wirtschaftsregeln und Betriebsplane. 
1. Wirtschaftsregeln. 
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Die von der Bayerischen Staatsforstverwaltung fiir manche Forst
bezirke aufgestellten Wirtschaftsregeln sind riihmlichst bekannt. In 
der Anweisung wird bemerkt, daB solche Regeln fiir die hauptsac¥ich
sten Waldgebiete, deren in Bayern 29 unterschieden werden, aufgestellt 
werden sollen. Einleitend ist zu schildern, wie die Bestockung nach Art 
und Giite durch die bisherige Wirtschaft beeinfluBt wurde. Hierauf 
folgen Erorterungen iiber die erforderlichen MaBnahmen der Boden
und Bestandespflege, sowie iiber die in Frage kommenden Verjiingungs
verfahren. 

2. Betriebsplane. 

Sie betreffen Fallungen und Kulturen. Der Fiillungsplan ist nach 
Betriebsklassen zu ordnen. Innerhalbje der Betriebsklasse werden Haupt
und Zwischennutzung unterschieden. Die vorgesehenen Hauungen wer
den nach der Folge der Unterabteilungen eingetragen. Bei den Haupt
nutzungen werden Flachen und Massen fiir die einzelnen Bestande 
angegeben; bei den Vornutzungen erscheinen bei den einzelnen Bestan
den nur die Flii.chen, die Massen nur summarisch. AuBer dies en Zahlen 
enthii.lt der Fallungsplan, sowohl bei den Haupt- als auch bei den 
Zwischennutzungen Angaben iiber die Wirtschaftsziele und die Wirt
schaftsmaBnahmen. - Die Kulturplane bieten keine Besonderheiten. 

F. Prolung und Erneuerung des Einrichtungswerkes. 
Die Giiltigkeit eines Einrichtungswerkes ist auf 20 Jahre bemessen. 

Um die Durchfiihrung der Plane zu sichern, ist nach 10 Jahren der 
Waldstand zu iiberpriVen. Nach Ablauf von 20 Jahren ist das Be
triebswerk zu erneuern. 

1. Waldstandsiiberpriifung. 

Sie solI sich bei Hochwaldbetriebsklassen darauf beschranken: die 
Zuverlassigkeit der Ertragsermittelung zu priifen und im Bedarfsfall 
eine Berichtigung vorzunehmen, die Flachenabnutzung zu ermitteln; 
sie mit dem Flachensoll zu vergleichen und hiernach die Abnutzungs
flache des nachsten Zeitabschnitts zu bemessen; die Betriebsplane nach 
Bedarf zu berichtigen und .zu erganzen; den im zweiten Zeitabschnitt 
zu erwartenden Haubarkeitsertrag zu berechnen; den Hiebssatz fiir den 
nachsten Zeitabschnitt festzusetzen und eine neue Wirtschaftskarte 
zu fertigen. Zu den einzelnen Punkten werden in der Anweisung nahere 
Erlauterungen gegeben. 

Die Bestandesausscheidung 1'1011 nicht geandert werden. Etwaige 
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Anderungen an den Wirtscha£tsregeln und Vorschriften des Fallungs
planes sind auzu£iigen. 

2. Betrie bs wer ks erneuerung. 

Beim Erneuern des Betriebswerks sind nicht nur die Ergebnisse der 
gauzElU Wirtschaftsperiode £estzustellen, sondern auch die Grundlagen 
des Forsteinrichtungswerkes einer eingehenden Wiirdigung zu unter
ziehen. 

G. Zustandigkeit und Geschaftsgang. 
Betre££s der Zustandigkeit wird bemerkt: die Anordnung und Leitung 

der Forsteinrichtungsarbeiten sowie die Ausarbeitung der Betriebswerke 
und Waldstandspriifungen gehOrt zur Gescha£tsau£gabe der Regierungen, 
Kammern der Forsten, bei welchen hierfiir eigene Sachre£erate bestellt 
sind. Das Forstamt ist zu allen wesentlichen Teilen des Werkes einzu
vernehmen; seine XuBerungen haben Beilagen des Forsteinrichtungs
werkes zu bilden. Samtliche Beamte des Forstamts sind nach Anord
nung der Regierungs£orstkammer zur Mitwirkung verpflichtet. Die 
Grundlagen bediiden der Genehmigung des Staatsministeriums. 

mer den Verlauf der Arbeiten und ihrer Verteilung unter die Ver
treter der Verwaltung und Forsteinrichtung £olgen weitere Vorschriften. 

III. In Sachsen1). 

Auch in Sachsen ist die Ertragsregelung von der Fachwerksmethode 
ausgegangen. H. Cotta, der die Vermessung und Taxation der Sachsi
schen Staats£orsten in den Jahren 1811-1831 systematisch durch
fiihrte, hat sowohl das Flachen- als auch das kombinierte Fachwerk 
vertreten. Infolge der regelmaBig stattfindenden Revisionen erwies 
sich jedoch schon friihzeitig die Ertragsberechnung fiir spat ere Zeit en 
als iiberfliissig. Man verlieB deshalb das Fachwerk und beschrankte die 
Ertragsregelung auf das nachste Jahrzehnt. 

Die wichtigsten Gegenstande, auf welche sich die nachfolgende Be
sprechung erstrecken solI, betreffen die raumliche Ordnung des Waldes 
und seiner Teile, die Aufnahme des tatsachlichen Waldzustandes, den 
Nachweis des Vorrats und Zuwachses, die Umtriebszeit, die Feststellung 
des Hiebssatzes, die Bestimmungen iiber den Hauungs- und Kultur
betrieb, den Nachweis iiber die Rentabilitat, sowie endlich die Revision 
und Kontrolle der Wirtschaftsplane. 

1) Eine in mancher Beziehung genauere Darstellung des sii.chsischen Verfah
rens, als sie hier gegeben werden kann, enthii.lt Neumeister: Die Forsteinrichtung 
der Zukunft. 1900. 
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A. Die raumliche Ordnung des WaIdes und seiner Teile. 
Hierher geMren die Einteilung in standige Wirtachaftsfiguren, die 

Ausscheidung der Unterabteilungen, sowie die Bildung der Hiebsziige 
und Betriebsklassen. 

1. Die Einteilung in standige Wirtschaftsfiguren. 
Sie erfolgt durch ein System von geraden Linien, die sich unter 

Winkeln kreuzen, die, soweit tunlich, vom rechten nicht stark abweichen 
sollen. Die Hauptlinien, 80g. Wirtschaftsstreifen, verlaufen in den 
meisten Revieren Sachs ens von Nordost nach Siidwest. Sie dienen 
ala Grenzen der Hiebsziige und werden, damit sich an ihren Randern 
zum Schutze gegen senkrechte und seitliche Winde Mantel bilden, in 
einer Breite von 9m aufgehauen. Die senkrecht zu den Wirtschaftsstreifen 
liegenden Schneisen sollen die Richtung der Jahresschlage angeben und in 
der Regeleine Breitevon 4,5m erhalten. Auch StraBen, Eisenbahnen, Bach
laufe und andere gegebene Grundlagen werden zur Einteilung benutzt. 

1m Gebirge erhalt die Richtung der Einteilungslinien Abanderungen 
durch die Gelandebildung. Hohen- und Talziige sind tunlichst zur Ein: 
teilung zu benutzen. Da die Taler meist mit Randwegen versehen 
werden, so treten diese haufig an Stelle der Wirtschaftsstreifen. Auch 
die Schneisen werden oft durch seitliche Riicken- und Muldenlinien er
setzt. Ubrigens erhalten sie die Richtung des starksten Gefalls. Auch 
die Fahrbarkeit bzw. Nichtfahrbarkeit der Linien, die zur Einteilung 
benutzt werden, ist zu beachten. Diese tragt hiernach zum Teil einen 
kiinstlichen, zum Teil einen natiirlichen Charakter. 

2. Die Ausscheidung der Unterabteilungen (Bestande). 
Wie ein Blick auf die Bestandeskarten ersehen laBt, geht die Sach

sische Forsteinrichtung in der Ausscheidung der Unterabteilungen viel 
weiter als es in anderen deutschen Staat en geschieht. Wahrend diese 
meist 1 ha ala ungefahre MindestgroBe der Unterabteilungen an
nehmen, geht man in Sachs en bis zu 0,2 ha (manchmal noch weiter) 
herab. Die weitgehende Ausscheidung hat ihren Grund in der Be
deutung, die, zufolge der Methode der Betriebsregelung, auf einen ge
nauen Nachweis der Holzarten und Altersklassen gelegt wird. Die Zu
nahmegemischter und ungleichaltriger Bestande wird aber voraussicht
lich dazu fiihren, daB die Zahl der Unterabteilungen, die jetzt oft 10 bis 
20 in einer Abteilung betragt, im Laufe der Zeit vermindert wird. 

3. Die Bildung der Hiebsziige 1). 

Sie ist fiir die Sachsischen Staatsforsten infolge des Vorherrschens 
der Fichte von groBer Bedeutung. Die Hiebsziige haben sich der wirt
schaftlichen Einteilung moglichst anzuschlieBen. Es ist erwiinscht, daB 

1) Vgl. hierzu den sachsischen Hiebszug Tafelll im 2. Abschnitt dt1s 3. Teils. 
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die Richtung der Haupteinteilungslinien und der Hiebsziige miteinander 
iibereinstimmen, wenn auch Ablenkungen oder Drehungen der Schlag
fronten infolge der Gelandebildung, der Bodenverhaltnisse, des An
baues anderer Holzarten oder ana anderen Griinden notwendig oder 
zweckmaBig werden. 

Soweit die Hiebsziige auf bleibenden ortlichen oder wirtschaftlichen 
Grundlagen beruhen, tragen sie einen standigen Charakter. Feststehende 
Grenzen der Hiebsziige sind im Gebirge die natiirlichen Linien des Ge
landes, namentlich Riicken und Mulden. Nicht nur die HaupthOhen
und Talziige, sondern auch seitliche sind bei der Hiebsfolge zu beachten; 
sie bezeichnen oft die von der Natur gegebenen Anfange oder Enden 
der Hiebsziige. Dagegen.sind die in den Bestandesverhaltnissen liegen
den Bestimmungsgriinde derselben unter Umstanden voriibergehender 
Natur. Durch Naturschaden oder wirtschaftliche MaBnahmen konnen 
die bestehenden Hiebsziige Anderungen erleiden. 

Die Ausdehnung der Hiebsziige hangt namentlich von der Schlag
fiihrung ab, ihre wiinschenswerte Lange wird durch die Umtriebszeit, 
die Breite der Schlage und die Schnelligkeit, mit der sie fortgefiihrt 
werden, bestimmt. Da fiir die Fichte, die wichtigste Holzart Sachsens, 
schmale Schlage gefiihrt und diese erat fortgesetzt werden sollen, wenn 
die vorhergehenden Kulturen den ihnen durch Frost, Hitze und Unkraut
wuchs drohenden Gefahren entwachsen sind, so gilt als Regel, daB die 
Hiebsziige kurz bleiben. 

Um das Ziel der Bildung kurzer Hiebsziige zu erreichen, miissen ge
niigende Anhiebsmoglichkeiten geschaffen werden. Sie werden herbei
gefiihrt durch rechtzeitige Freistellung von Bestanden, die spater den 
Wirkungen des Windes und der Sonne anagesetzt sein werden. Von den 
Mitteln der Durch- und Loshiebe, Absaumungen und Umhauungen. 
durch die sturmsichere Bestandesrander geschaffen werden, hat die 
Sachsische Forsteinrichtung in reichem MaBe Anwendung gemacht. 

Auf den Bestandeskarten werden die Hiebsziige nur durch die Dar
stellung der Altersklassen eraichtlich. 

4. Die Bildung der Betriebsklassen. 
Hinsichtlich der Bildung der Betriebsklassen, die ana einer Summe 

von Abteilungen oder Bestandeskomplexen bestehen, zeigt die Sachsische 
Forsteinrichtung keine Besonderheiten. Technische MaBnahmen werden 
fiir ihre Darstellung weder im Walde noch auf den Karten erforderlich. 
Die Betriebsklassen werden, wie iiberall, durch voneinander abweichende 
Betriebsarten, durch Unterschiede in den Holzarten und bisweilen auch 
in den Umtriebszeiten bestimmt. Die allmahlichen Obergange im Ab
triebsalter und die auf gemischte Bestande gerichteten Bestrebungen 
haben dahin gefiila:1i, die Betriebsklassenbildung zu vereinfachen. 
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B. Aufnahme des bestehenden Waldzustandes. 
Die hierhergehOrigen Arbeiten erstrecken sich auf die Beschreibung 

und Bonitierung der Standorte und Bestande, sowie die Aufnahme von 
Zuwachs und Vorrat. 

Die Bezeichnungen, die bei der Beschreibung und Bonitierung der 
Standorte und Bestande angewandt wurden, sind kurz gehalten, stehen 
aber mit der Anleitung zur Standorts- und Bestandesbeschreibung beim 
forstlichen Versuchswesen sachlich in lJbereinstimmung. Es werden 
fiinf Standortsklassen gebildet, deren Leistungsfahigkeit seither durch 
die Haubarkeitsmasse unter Anwendung der Ertragstafeln von PreBler 
charakterisiert wurde. Sie geben fiir die nach Jahrfiinften geordneten 
Altersstufen die Gesamtmasse (Derbholz und Reisig) an. 

Neben den Standortsbonitaten werden auch die Bestandesboni. 
taten nachgewiesen. Sie werden in einfachen Zahlen ausgedriickt, 
welche die vereinigte Wirkung von Standorts- und Bestandesbeschaffen· 
heit (SchluB, Wuchs usw.) angeben sollen. Dies Verfahren hat den Vor
zug groBer Einfachheit. AlIe auf den Ertrag beziiglichen Verhaltnisse 
konnen in bestimmten Zahlen dargestellt werden. Aus der Summe der 
eingeschatzten Bestande laBt sich eine mittlere Bestandes bonita.t fest
stellen, durch die ein ganzes Revier in seiner Leistungsfahigkeit gekenn
zeichnet wird. 

Die Beschreibung der Bestande wird in Sachs en wegen der 
Kleinheit der Unterabteilungen und der meist gleichmaBigen Bestandes
verhaItnisse kurz und einfach gehalten. Fiir die Ermittelung des Alters 
liegen zufolge der langjahrigen Geschichte des Forsteinrichtungswesens 
hinlangliche Grundlagen vor. Danach werden die Besta.nde bestimmten 
Altersklassen zugewiesen, die nach 20jahriger Abstufung (1. Klasse 1-20, 
II. von 21-40 usw. Jahren) gebildet werden. Diese Klassen werden 
nochmals in 2 je 10 Jahre umfassende Altersstufen geteilt. Die Alters
klassen werden zunachst fiir den ganzen Hochwald, sodann auch fiir 
die Hauptholzarten nachgewiesen. Die auf die Gesamtflache beziig
lichen Ergebnisse werden sowohl nach absoluten als auch nach pro
zentischen Betragen angegeben. Die fUr das ganze Land aufgestellten 
Nachweise zeigen, daB sich das Altersklassenverhaltnis im Laufe langer 
Zeit nur wenig verandert hat. 

Der Zu wachs ist seither bei der Forsteinrichtung nicht durch be. 
sondere Untersuchungen ermittelt, sondern auf Grund der obengenann
ten Ertragstafeln, die jedem Wirtschaftsplan beigefiigt wurden, berech
net worden. Fiir jede Betriebsklasse wird der Zuwachs an Haupt
bestandsmasse nach der Flache und der durchschnittlichen Standorts
und Bestandesbonitat im ganzen und fiir 1 ha angegeben. 

Der Wertzuwachs hat seine Grundlagen in der Statistik der Holz
preise, die seit langer Zeit in den sii.chsischen Staatsforsten gefiihrt 
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wird. Sie zeigt in ihren durchschnittlichen Ergebnissen, daB das Ver
hii.ltnis der Preise der verschiedenen Stammklassen ein sehr gleich
maBiges gewesen ist. Aus den Preisen der Sortimente und dem Anteil, 
welche sie am ganzen Bestande haben, laBt sich auch der Wert des 
Durchschnittsfestmeters fUr verschiedene Altersstufen und Bonitaten 
berechnen (weiteres hierliber siehe unter III). 

Zum Nachweis des Vorrats werden die Massen der bis 40jabrigen 
Orte nach den Abschliissen der Bestandesbonitats- und Altersklassen
Tabelle unter Zugrundelegung von Ertragstafeln berechnet. Der Vorrat 
der liber 40jabrigen Holzer wird durch Okularschatzungen ermittelt, die 
bei jeder IOjahrigen Hauptrevision vorgenommen werden. Holzmassen
aufnahmen mit der Kluppe finden in der Regel nur in Verjiingungs
klassen oder alteren Bestanden geringen SchluBgrades statt. Bei der 
RegelmaBigkeit der Bestandesverhii.ltnisse, dem Vorherrschen des Kahl
schlagsbetriebs, der gleichmaBigen Bestandesbehandlung, der griind
lichen Statistik liber die Ergebnisse der frliheren Wirtschaft haben die 
Okularschatzungen seither gute Ergebnisse gehabt. 

Aus den nach Jahrzehnten geordneten Vorratsnachweisen ist zu 
entnehmen, daB die Vorrate von der Mitte bis gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts stetig gestiegen und dann ziemlich gleich geblieben sind. 
Sie haben betragen je ha Holzboden 
1844/53 1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/13 

152 162 177 189 187 189 185 fm 
Dem Nachweis der Masse sind in Sachs en auch Nachweise liber den 

Wert des Vorrats zur Seite gestellt. Jiingere Bestande werden als 
Kostenwerte nach der bekannten Formel berechnet. Dabei werden unter 
Anlehnung an eine Berechnung des Bodenerwartungswertes, dessen 
Hohe aber unter Rlicksichtnahme auf die vorliegenden wirtschaftlichen 
Verhaltnisse modifiziert und abgerundet wird, Bodenbruttowerte (B + V) 
berechnet. Verwaltungs- und Kulturkosten werden nach den fUr das 
ganze Land ermittelten Durchschnittsergebnissen der letzten 10 Jahre 
angesetzt; der Geldwert der Vorertrage in Prozenten des erntekosten
freien Abtriebsertrags angegeben. Die Werte der ii.lteren Bestande 
werden als Verbrauchswerte berechnet. Es wird fUr die nach Jahrzehnten 
geordneten Altersstufen ermittelt, wie hoch im Durchschnitt des ab
gelaufenen Jahrzehnts ein Festmeter der betreffenden Bestande nach 
Abzug der Erntekosten verwertet worden ist. Durch Multiplikation 
dieses Betrags mit der eingeschatzten Masse ergibt sich der Wert der 
Bestande fUr die Flacheneinheit. 

C. Die Bestimmung der Umtriebszeit 
Infolge der Tatigkeit der friihzeitig ins Leben getretenen und stetig 

wirksam gebliebenen Forsteinrichtungsanstalt ist der Nachweis der 
Umtriebszeit mit Hille der seit langer Zeit eingefiibrten eingehenden 
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hrt worden, ala es in den meisten 
sein konnte. Auch die einfachen 

den rechnerischen Nachweisen 
Methoden, welche zur Begriindung 
l folgende hervorzuheben. 

Weiserprozents. 

udeich trat im Friihjahr 1866 
Forsteinrichtung und des forst
)n zusammen, um die Weiser
uchen und dadurch Grundlagen 
~u gewinnen. Spater wurden 
·ihrt. Ihre Ergebnisse gingen 
. einem ZinsfuB von 3 Prozent 
.s Alter von 55 bis 65 - auf 
l. Standortsklasse von 70 bis 
Tahren fiele. Mit Riicksicht 
~ha.ltnisse wurde die in der 

; Q, 10 Jahre erhOht, so daB 
J I /'"\ f; .. l etwa 85 Jahren als das o {,..~ .. ~e emsprechende erschien. Neuerdings ist die 

, .. ",iii noch weiter (aufetwa 95 Jahre) erhoht. Fiir die Kiefer 
dor das Material, welches zu den Untersuchungen verwendet werden 

konnte, ungeniigend; es fehlten namentlich die fiir die Umtriebszeit der 
Kiefer so wichtigen starken Sortimente. 

2. Die Statistik der Holzpreise. 

Wie in Bayern so wurde auch in Sachsen Wert darauf gelegt, daB auf 
Grund der Ergebnisse der seitherigen Wirtschaft festgestelIt wurde, 
welche Sortimente in der Volkswirtschaft am starksten begehrt und dem
gema.B auch im Verha.ltnis zu ihren Erzeugungskosten am besten be
zahlt wurden. Ein zahlenmaBiger Nachweis hieriiber ergibt sich aus den 
in den letzten Jahrzehnten erzielten Durchsehnittspreisen. Aus den seit 
1880 gefiihrten Naehweisen der Preise der Stammholzklassen geht hervor, 
daB bei Zugrundelegung der mittlere Durehmesser auf 1 em Starke
zuwachs naehfolgende Preiszunahmen entfallen: 

Stammklasse I II III IV V 

Durehmesser bis15 16-22 23-29 30-36 fiber 36 em 
lIk. lIk. lIk. lIk. 

Jahrzehnt 1880/89 0,21 0,38 0,33 0,12 

" 1890/99 0,34 0,53 0,35 0,04 
1900/lO 0,42 0,57 0,39 0,03 
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Naeh diesen Zahlen ist man zu der Vermutung berechtigt, daB, wo der 
Standort geniigt, auf die Erzeugung von Stammen III. Klasse mit 
23-29 cm Mittendurchmesser besonderer Wert gelegt werden muB; 
sie ist auf den besseren Standortsklassen als Ziel der Wirtschaft in Aus
sieht zu nehmen. Aber auch die II. Klasse von 16-22 em hat gegen
iiber der eraten einen bedeutend hoheren Wert. Sie enthalt Stamme 
einer sehr verschiedenen Verwendungsfabigkeit und zeigt in ihren ein
zelnen Abstufungen groBe Preisunterschiede. In der neueren Zeit wurde 
sie in zwei Unterklassen: IIa von 16-19 und lib von 20-22 cm zerlegt. 
Die Durchschnittspreise betrugen im Jahre 1912 fiir IIa 20,7 - fiir lib 
23,5 Mark. Es bestehen daher zwischen beiden Klassen verhaltnis
mii.Big starke Unterscbiede; auf einen Zentimeter Starkezunahme ent
fallen etwa 0,80 Mark. Das Ergebnis der weiteren Erorterungen, die 
hieran angeschlossen werden konnen, wiirde etwa dahin gehen, daB auf 
zweiter Standortsklasse Stamme III. Klasse, auf dritter Standortsklasse 
Stamme der Klasse lib, auf vierter solche der Klasse IIa als Wirt
schaftsziel betrachtet werden konnen. 

Die Zeit, welche zur Erzeugung der bezeichneten Stamme erforder
lieh ist, hangt nach dem friiher angegebenen Verfahren der Umtriebs
bestimmung von dem Gange des Hohen- und Starkezuwachses abo 
Nimmt man an, daB die Stamme auf II. Standortsklasse (bei 20 m Lange) 
in 10 m, auf III. in 8 m, auf IV in 6 qI. gemessen werden und daB die 
durchschnittliche Jahrringbreite auf II. Standortsklasse 1/" cm, auf 
III. I/o cm, auf IV. l/S cm betragt, so ergeben sich fiir die Erzeugung der 
das Wirtschaftsziel bildenden Sortimente folgende Zeitraume: 

Standorts- Wirtsohaftsziel Zeit zur Erzeugung 
klasse Stamme von der Lange I d. Starke I im ganzen 

II (gut) .. 20 m Lange. (= 10 m) 
26 om Durohmesser 34 52 86 Jahre 

III (mittel). 16 m Lange. (= 8 m) 
210m Durohmesser 36 52 88 " IV (gering). 12 m Lange. (= 6 m) 
17,5 om Durohmesser . 37 52 89 

" 

3. Die Bereehnung von Bodenerwartungswerten. 

Yom sachsischen Finanzministerium wurde 1904 eine Anweisung 
zur Anfertigung von Wertsermittelungen bei Erwerbung und VerauBe
rung von Grundstiicken eriassen. Aus ihr konnen auch wichtige Folge
rungen fiir die Umtriebszeit gezogen werden. Sie gibt Vorschriften iiber 
die Herleitung des Bodenbruttowerts (B + V) fiir Fichte und Kiefer 
bei Anwendung eines ZinsfuBes von 3 Prozent. Fiir die dem Umtrieb 
und der Bonitat entsprechende Masse ist zunii.chst der erntekostenfreie 
Wert fiir ein Festmeter zu berechnen. Die Einstellung der Abtriebs-
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masse erfolgt naeh den PreBlersehen Ertragstafeln. Die Holzpreise 
werden na.ch den in den Lagerbiiehern niedergelegten Wirtscha.ftsergeb
nissen bestimmt. Die Zwisehennutzungen sind in Prozenten des ernte
kostenfreien Geldwerts der Abtriebsmasse eingesetzt. Die Instand-. 
bringungskosten werden Meh dem Durehsehnitt der letzten fiinf Jahre 
in Rechnung gestellt. 

Aus dem umfangreiehen Material, das auf Grund dieser Bereehnungen 
vorliegt, seien hier nur einige eha.rakteristisehe Zahlen wiedergegeben. 
Fiir die Fiehte sind die Bodenbruttowerte bei einem Kulturkostenauf
wand von 200 Mark fiir die na.chstehend bezeiehneten Umtriebszeiten, 
Standortsklassen und Werte fiir den Abtriebsertrag folgende: 

Standortsklasse u=60 80 100 

II Wert je fm Abtriebsertrag 12 16 20 M. 
B + V. . . . . . . . . 1160 1280 1180 " 

III Wert je fm Abtriebsertrag 10 13 16 " 
B+ V. . . . . . . . . 640 720 640 " 

IV Wert je fm Abtriebsertrag 8 10 12 " 
B + V. . . . . . . . . 210 240 190 " 

Aus diesen Zahlen wird die groBe Bedeutung ersiehtlieh, welehe dem 
Verbii.ltnis zwischen den Preise des Holzes versehiedener Altersstufen • bei der Bestimmung der Umtriebszeit zukommt. In dem vorstehenden 
Beispiel ist der 'Obergang von der 6Oja.hrigen zur 80j8.hrigen Umtriebs
zeit mit der angegebenen Erhohung des Bodenerwartungswertes ver
bunden, wenn der Wert je fm Abtriebsertrag auf II. Standortsklasse 
im Verh8.ltnis von 12 zu 16 - auf III. Klasse von 10 zu 13 - auf 
IV. Klasse von 8 zu 10 Mark steigt. Beim 'Obergang von der 80ja.hrigen 
zur l00ja.hrigen Umtriebszeit geniigt eine gleiehstarke Zunahme der 
Preise nieht, um den Bodenerwartungswert auf seiner Hohe zu erhalten. 
In welehem MaBe sieh das Verh8.ltnis von Wert und Alter gestaltet, 
ha.ngt vorzugsweise von der Zunahme des Durehmessers in den ver
gliehenen 20 Jahren abo Bei einer Jahrringbreite von 1/6 em wird die 
Spannung zwischen je zwei Klassen der sa.ehsisehen Einteilung in etwa. 
20 Ja.hren iiberwunden, und dieser Spannung entspricht bei der II. und 
III. Stammklasse eine Preisdifferenz von 4 Mark. Wie die Verhli.ltnisse 
a.uch liegen mogen, stets wird sieh ergeben, daB ein guter Durehforstungs
betrieb, der nach Herbeifiihrung astreiner Schaftbildung auf gleich
m1i.Bige Ausbildung der Kronen und stetige Zunahme der Durchmesser 
gerichtet ist, in auBerordentlichem MaBe dazu beitra.gt, den aus den 
obigen Zahlen zu entnehmenden Bedingungen zu geniigen. 

4. Naeh der Verzinsung des Waldkapitals, 
fUr die oben die Formel 

A+D-(c+v) .100 
B+N 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Auf!. 17 
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aufgestellt und ala Weiserprozent einer Betriebsklasse oder Wirtschafts
einheit bezeichnet wurde. 

Auch von dies em Verfahren ist in der Sii.chsischen Forsteinrichtung 
seit langer Zeit Anwendung gemacht wordenl ). Es kommt zum Ausdruck 
in den jahrlichen Reinertragsiibersichten, deren Zweck zwar nicht 
direkt auf die Ermittelung der Umtriebszeit gerichtet ist, mit dieser 
aber doch in naher Beziehung steht. 

Der Riickblick auf die genannten Methoden der Umtriebsbestimmung 
laBt erkennen, daB sie aIle richtige Grundgedanken enthalten, daB aber 
keine in theoretillcher und praktischer Beziehung ganz frei von Be
denken ist. Es kommt hinzu, daB zu den zahlenmaBig darstellbaren 
Bestimmungsgriinden der Umtriebszeit noch andere hinzukommen, die 
einen zahlenmaBigen Nachweis iiberhaupt nicht gestatten. Dahin ge
hOrt insbesondere die Fahigkeit der natiirlichen Verjiingung, der Ge
sundheitszustand der Bestande, der EinfluB von Naturschaden u. a. 
Allgemein gilt aber die Regel, daB die Umtriebszeit um so hOher gehalten 
werden kann, je besser Boden und Bestand gepflegt worden sind. 

D. Die Regeluug der Nutzung. 
Die Nutzungen werden in Hauptnutzungen (Abtriebsnutzungen)a 

und Zwischennutzungen eingeteilt. Die betreffenden Begriffsbestim
mung en sind in den Erklarungen der "Anweisung fiir die Nachtrags
arbeiten" (1906) enthalten. 

Die Ertragsregelung erfolgt nach den vorkommenden Betriebs
klassen. FUr die Abtriebsnutzungen gibt einmal die Flache den 
MaBstab abo Nach der Bestandesaufnahme werden die nach waldbau
lichen und sonstigen Gesichtspunkten zu nutzenden Flachen zusammen
gestellt. Unter normalen Verhaltnissen ist die jahrlich zu nutzende 
Flache gleich der gesamten Holzbodenflache, geteilt durch die Umtriebs
zeit. Unter unregelmaBigen Bestandesverhaltnissen werden Abweichun
gen vom normalen MaBstab erforderlich. Als Weiser fiir den Grad, in 
welchem solche wiinschenswert oder zulassig erscheinen, dient daR 
AltersklassenverhaItnis. Sind die hoheren Altersklassen im starkeren 
Grade vertreten, als dem Normalzustand entspricht, so wird mehr Flache 
zu Abnutzung herangezogen; im umgekehrten FaIle weniger. 

Fiir die Wahl der Bestande zur Abtriebsnutzung istin erster Linie 
ihre Beschaffenheit bestimmend. Es werden innerhalb der, durch die 
Nutzungsflachen gegebenen Schranken Bestande, welche nach Alter, 
Bodenzustand, Wiichsigkeit und SchluB hiebsreif erscheinen, nach dem 
Grade der Hiebsbediirftigkeit zur Nutzung herangezogen. Wesentlichen 
EinfluB iibt sodann die Riicksicht auf die Verteilung der Bestande und 

1) Vgl. hierzu den 6. Abschnitt des 3. Teils, die Bilanz der Sachsischen Staats
forstverwaltung. 
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die Hiebsfolge aus. Die Schlage sollen ferner die waldbaulich wiinschens
werte Breite nicht iiberschreiten und allmahlich in der dem Sturm und 
der Sonne entgegengesetzten Richtung aneinandergereiht werden. 

Zur Begriindung des Hiebsatzes bietet ferner die seitherige Ab. 
nutzung ein wertvolles Hilfsmittel. Diese kann in Sachsen fiir eine 
lange Zeit nachgewiesen werden. Fiir das ganze Land hat sie betragen: 
iro Durchschn. d. Jahrzehnte 1817/26 1827/36 1837/46 1847/53 1854/63 
Derbholz . . . . . . . .. 2,87 2,79 2,55 3,01 3,44 fro 
Gesarote oberirdische Masse. 3,37 3,46 3,23 3,76 4,18" 
iro Durchschn. d. Jahrzehnte 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/03 
Derbholz . . . . . . . .. 4,28 4,72 4,88 5,03 5,11 fro 
Gesarote oberirdische Masse. 5,18 5,98 6,03 6,05 5,67" 

Die Abnutzung zeigt hiernach von der Mitte des vorigen bis zum 
Anfang dieses Jahrhunderts ein sehr gleichmaBiges Verhalten. In Ver
bindung mit dem Nachweis der Altersklassen und des Holzvorrats IaBt 
sich aus den vorliegenden Zahlen ein klares Urteil iiber den EinfluB, 
den die seitherige Abnutzung auf die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Verhaltnisse gehabt hat, bilden. FUr die Begriindung des zukiinftigen 
Hiebssatzes ist die Abnutzung der vorausgegangenen Zeit von besonde
rer Bedeutung. Erhebliche Abweichungen von dieser bediirfen der Be
griindung. 

Als Weiser fiir die Hohe der Abtriebsnutzung dient endlich auch der 
Durchschnittszuwachs an Hauptbestandsmasse, worauf schon 
unter III hingewiesen wurde. Er wird mit Hilfe der friiher erwahnten 
Ertragstafeln und Bestandesbonitatstabellen naehgewiesen und mit den 
Ergebnissen der Massenschatzung auf den neuen Hiebsflachen ver
glichen. 

Die Vornutzungen werden fiir jeden einzelnen Ort, der durch
forstet werden solI, gutachtlich eingeschatzt. Die Ergebnisse der Schat
zung und starkere Abweichungen vom seitherigen Hiebssatz sind mit 
dem Zustand der Bestande und den Aufgaben der zukiinftigen Wirt. 
schaft zu begriinden. 

Alle Angaben iiber die zukiinftige Abnutzung werden im Wirt
schaftsplan nach Laub- und Nadelholz getrennt gehalten. Eine weiter
gehende Zerlegung nach Holzarten, wie sie sonst vielfach Regel i!3t, er· 
scheint in Sachsen wegen des Zuriicktretens des Laubholzes nicht er
forderlich. 

Aus der Summe von Haupt- und Vornutzung fiir die verschiedenen 
Betriebsklassen ergibt sich schlieBlich der gesamte Hiebssatz, der, ge
trennt nach Derbholz und Gesamtmasse, im ganzen und fiir die Einheit 
der Holzbodenflache ausgeworfen wird. 

In bezug auf die Begriindung des Hiebssatzes besteht das Eigentiim
liehe des sachsisehen Verfahrens darin, daB zwar alle Elemente des Er. 
trags, die sich statistisch erfassen und nachweis en lassen, bearbeitet und 

17* 
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dargestellt werden, daB der Taxator jedoch an die ermittelten Zahlen 
nicht streng gebunden ist. Die Etatsbegriindung tragt die Form eines 
Gutachtens, in dem aIle (auch die unwa.gbaren) Verhii.ltnisse, die auf 
die Nutzung von EinfluB sind, gewiirdigt werden miissen. 

E. Sonstige zu beachtende Punkte. 
Die iibrigen auf das sachsische Forsteinrichtungswesen beziiglichen 

Gegenstande konnen hier nur kurz hervorgehoben werden, einmal weil 
sie praktischer Natur sind und am besten von Vertretern der Praxis be
handelt werden, sodann auch weil auf manche derselben bereits an ande
rer Stelle hingewiesen wurde. Hervorzuheben sind namentlich: die 
Wirtscha.ftsziele, WirtschaftsregeIn und Wirtscha.ftsplane; der Nach
weis der Rentabilitat; die Revision der Plane und die Kontrolle der 
Nutzung; die Organisation des Forsteinrichtungswesens. 

1. Wirtschaftsziele, Wirtschaftsregeln, Wirtschaftsplane. 

In bezug auf die Grundsatze der Staatsforstverwaltung erfolgte 1922 
eine Aufstellung der allgemeinen Wirtschaftsziele, worin der Grundsatz 
an die Spitze gesteIlt wird: dem Waldboden durch die Erzeugung mog
lichst groBer Mengen hochwertigen Nutzholzes bei schii.rfster Anspannung 
aller wertschaffenden Krafte und bei spa.rsamster Bemessung des Auf
wandes eine moglichst hohe Rente abzugewinnen. Ala Mittel zur Er
reichung dieses Zieles wird besonders auf die Erhaltung und Steigerung 
der Ertragskraft des Bodens hingewiesen; ferner auf die Herstellung 
gemischter Bestii.nde, namentlich auf die Mischung von Nadelholz mit 
Laubholz, von Licht- mit Schattenholzarten, und die Mehrung des 
Holzvorrats. 

Allgemeine, die Forsten des ganzen Landes betreffende Wirtschafts
regeIn werden von der Sii.chsischen Staatsforstverwaltung auf Grund 
der bei den Hauptrevisionen gemachten Beobachtungen von Zeit zu 
Zeit aufgesteilt. Die letzten wurden im Jahre 1920 eriassen. Sie be
ziehen sich auf die Einhaltung des Hiebssatzes, die Aufbereitung und 
Sortierung des Holzes, die zeitliche und ortliche Verteilung der Hauungen, 
die . Einhaltung der Hiebsflachen, die Ausfiihrung von Absaumungen 
und Loshieben, den Durchforstungs-Lichtungs- und merhaltbetrieb, 
die Pflanzenerziehung und Bestandesbegriindung, die Einsprengung von 
Laubholz in Nadelholzbestande, auf Ent- und Bew8.sserungen, Anlagen 
von. WaldmlionteIn u. a. 

FUr die einzelnen Bestii.nde kommen die Vorschriften der Forstein
richtung zunii.chst bei der Aufnahme im Walde durch die Eintrage in da.s 
Abschatzungshandbuch zur Anwendung. Von diesem werden sie in die 
speziellen Hauungs- und Kulturplli.ne iibernommen. 

Der Hauungsplan wird nach Abtriebs- und Zwischennutzungen ~-
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ordnet. DerPlan fiir die Abtriebllnutzungen enthalt fiir die einzelnen 
Bestande die zu nutzende Flache, die geschatzte Holzmasse, getrennt nach 
Laub. und Nadelholz, sowie Bemerkungen iiber die Art der Hauungen; 
die Zwischennutzungen werden nach Lauterungen und Durchforstungen 
getrennt gehalten. Der spezielle Kulturplan erstreckt sich auf alle Kul. 
turmaBregeln, die nach den Vorschriften des Wirtschaftsplans im Laufe 
des nii.chsten Jahrzehnts vollzogen werden sollen. 

2. Nachweis der Rentabilitat. 
Bereits im allgemeinen Teil wurde auf die Art des Rentabilitat'lnach. 

weises in Sachs en hingewiesen. Die Sii.chsiche Forsteinrichtung ist vor 
allen anderen in der Praxis zur Ausfiihrung gekommenen Verfahren der 
Betriebsregelung dadurch ausgezeichnet, daB die Rentabilitat der Wirt. 
schaft auf Grund ihrer wirklichen Ergebnisse nachgewiesen wird. Die 
seit langer Zeit gefiihrte Statistik der Ertrage und Kosten bietet hierfiir 
gute Hilfsmittel. Die betreffenden Angaben sind nach Jahrzehnten 
geordnet und reichen bis zum Jahrzehnt 1854-63 zuriick. Von all. 
gemeinem Interesse sind die Zahlen iiber Einnahmen (E) die Ausgaben (A) 
und den Waldreinertrag (E-A). 

Die Einnahmen aus Holz und Nebennutzungen betrugen im Durch. 
schnitt der Jahre 
1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/13 

5,5 7,9 10;5 11,6 13,3 15,0 Mill. M. 

Die Ausgaben, geordnet nach Besoldungen, anderen personlichen 
Ausgaben, Forstverbesserungen und Aufbereitungskosten, haben sich 
belaufen in den Jahrzehnten 

1854/63 1864/74 1874/83 1884/93 1894/1903 
auf. . . . . . .• 1,8 2,3 3,5 4,0 5,1 
i. Proz. d. Einnahme 32 28 33 34 38 

Der Waldreinertrag (E-A) betrug fiir die Jahrzehnte 

1904/13 
5,7 Mill. M. 
38 

1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/13 
im ganzen . .. 3,7 5,7 7,0 7,6 8,3 9,3 Mill. M. 
je Hektar. . .. 24,8 36,6 43,2 45,4 49,0 54,1 M. 

Aus den vorstehenden Zahlen geht hervor, daB die Einnahmen und 
Ausgaben und ebenso der aus ihnen hervorgehende Reinertrag eine 
steigende Tendenz gehabt haben, und daB sie durch ein hohes MaB 
von Stetigkeit ausgezeichnet sind. 

Auf die Methode des Weiserprozents fiir einzelne Bestande und ganze 
Betriebsklassen wurde oben hingewiesen. 

3. Die Revision der Plane und Kontrolle der Nutzungen. 
Die Revisionen fanden in Sachs en ane 5 Jahre statt ; es werden Haupt. 

und Zwischenrevisionen unterschieden. In neuester Zeit sind die fiinf· 
jahrigen Zwischenrevisionen wesentlich vereinfacht worden. Die wich· 
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tigsten Aufgaben der Hauptrevision betreffen die Nachtrage der . Schlag
fla.chen und aller andern Flachenveranderungen auf den Karten, den 
Vergleich der Hiebsergebnisse mit der Schatzung, die Abweichungen, die 
sich durch wirtschaftliche MaBnahmen, Naturschaden und auBere 
Verhaltnisse ergeben haben u. a. An die Revision schlieBt sich eine neue 
Abschatzung an, die je nach dem Grade der eingetretenen Veranderungen 
mehr oder weniger den Charakter einer neuen Betriebsregelung annimmt. 
1m wesentlichen gehen die Aufgaben, welche der Revision obliegen, aus 
den Bestimmungen iiber die Aufstellung neuer Wirtschaftsplane hervor, 
so daB hier, wo es sich hauptsachlich urn die grundsatzlichen Fragen 
des Forsteinrichtungswesens handelt, nicht weiter auf sie eingegangen 
zu werden braucht. 

Die Kon tr 011 e der Nutzungen geht dahill, daB die Summe der Haupt. 
und Vorertrage an Derbholz der wirksamen Vergleichung mit dem Etat 
unterzogen wird. 

4. Die Organisation des Forsteinrichtungswesens. 
In Sachs en hat, seitdem H. Cotta ISH als Leiter der ForstvermeBj;!ung 

und Abschatzung nach Sachs en berufen war, bis zur Gegenwart eine be· 
sondere BehOrde fiir das Forsteinrichtungswesen (das Forsteinrichtungs. 
amt) bestanden. Die Vorziige, die einer solchen infolge des Prinzips der 
Arbeitsteilung zukommen - bessere Ausfiihrung der Messungen und an· 
derer Vorarbeiten durch die geiibten Mitglieder einer standigen BehOrde, 
die gleichmaBige Durchfiihrung und die rechtzeitige Fertigstellung der 
Arbeiten - sind in Sachs en sehr entschieden hervorgetreten. Aller. 
dings kann eine auf Tatsachen beruhende Kritik der Sachsischen Forst. 
einrichtung nicht verkennen, daB mit einer Forsteinrichtungsanstalt 
auch Nachteile verbunden sein konnen und in Sachsen auch nach man· 
chen Richtungen verbunden gewesen sind. Es ist im allgemeinen zu 
gleichmaBig verfahren; von Kahlschlagen und Aufhieben ist oft mehr 
Anwendung gemacht worden, als es in waldbaulicher Beziehung geboten 
oder erwiinscht ist; die Erfahrungen der Revierverwalter sind oft nicht 
geniigend zur Geltung gekommen. Die Erkenntnis dieser Mangel hat 
aber in neuester Zeit dahin gefiihrt, daB die Beamten der Verwaltung, 
ins besondere die Revierverwalter,. berechtigt und verpflichtet sein sollen, 
die Urteile iiber die zukiinftige Behandlung des ihnen anvertrauten 
Waldes wirksam zur Geltung zu bringen. 

IV. In Wiirttemberg. 
Die im Jahre 1878 ala gedruckter Entwurf erlassene Anweisung iiber 

die Aufstellung, den Vollzug und die Emeuerung der Wirtschaftsplane 
hatte das kombinierte Fachwerk zur Grundlage. 1m Jahre 1898 
wurde diese Anweisung durch neue Bestimmungen, welche insbesondere 
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den Fla.cheneinrichtungsplan beseitigten und die Ertragsregelung auf die 
Ausscheidung der Hiebsflache fiir die erste Periode beschrankten, ab
gea.ndert und erganzt. Von einer Neubearbeitung der Vorschriften wurde 
1898 abgesehen; die .Anderungen wurden lediglich der Vorschrift von 
1878 als Anhang angefiigt, obwohl mit denselben der "Obergang vom 
kombinierten Fachwerk zur Altersklassenmethode vollzogen.wurde. 

1m Jahre 1911 brachte sodann die "VorIaufige Anleitung zu den 
Vorarbeiten der Wirtschaftseinrichtung" einen weiteren Fortschritt, 
indem neben zeitgemaBen Bestimmungen iiber die Ausfiihrung dieser 
Vorarbeiten eine Forsteinrichtungsanstalt ins Leben gerufen wurde. 
Wenn auch der Wirkungskreis derselben zunachst noch beschrankt war, 
so war doch damit die Grundlage geschaffen, auf der die lange erstrebte 
Einheitlichkeit im Forsteinrichtungswesen aufgebaut werden konnte. 
Dieser Aufbau wurde jedoch durch den Ausbruch des Krieges unter
brochen. Zur Zeit ist eine neue Forsteinrichtungsvorschrift in Bearbei
tung, mit deren Veroffentlichung in Balde zu rechnen ist. 

Die folgende Darstellung bezieht sich ind6l'!sen noch auf die Vor
schriften von 1898 und 1911, die bisher fiir Staats- und Korperschafts
waldungen in Geltung waren. Die wichtigsten Bestimmungen betreffen 
die Vorarbeiten, die Aufstellung der Wirtschaftsplane, sowie den Vollzug 
und die Erneuerung derselben, ferner die Stellung und den Wirkungs
kreis der Forsteinrichtungsanstalt. 

A. Stellung nnd Wirknngskreis der Forsteinrichtnngsanstalt. 
Die Forsteinrichtungsanstalt ist eine Hilfsanstalt fiir das Forstein

richtungswesen. Dem Vorstand derselben liegt ob: 
Die Betatigung allseitiger Anregung auf dem Gebiete des Einrichtungs. 

wesens, die Berichterstattung in allen grundsatzlichen Fragen der Forst
einrichtung, insbesondere, was die Auslegung, Erganzung und Weiter
bildung der Vorschriften betrifft; die Uberwachung der Tatigkeit der 
Hilfsbeamten; die Wahrung der erforderlichen Einheitlichkeit bei Fest
stellung des wirtschaftlichen Zustands; endlich die Verarbeitung der 
Ergebnisse der Forsteinrichtung. Zur Geschii.ftsaufgabe der Anstalt 
gehort die Vornahme der geometrischen und taxatorischen Vorarbeiten 
fiir die Aufstellung des Wirtschaftsplans, einschlieBlich der Ertrags
berechnung; doch solI auch bei dies en Arbeiten dem Forstamtsvorstand 
das notige MaB der Mitwirkung gesichert bleiben. Sache des Forstamtsvor
standes sind dann unter Leitung des Forstinspektors der Aufbau des Wirt
schaftsplans auf der Grundlage des wirtschaftlichen Befunds, die Wahl der 
Betriebsart, Holzart und Umtriebszeit, die Feststellung der Abnutzungs-

. £lache, die Festlegung der Anhiebe und Hiebsfolge, der Entwurf des Haupt
nutzungsplans, des Zwischennutzungsplans und des Kulturplans, die wirt
schaftlichen Anordnungen und schlieBlich die Aufstellung des Protokolls. 
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B. Vorarbeiten der Wirtschaftseinrichtung. 
Am meisten Bedeutung haben nli.chst den auf die Festsetzung der 

FIache, die Vermessung und Kartierung beziiglichen Vorschriften die 
Bestimmungen iiber die Bildung der Betriebsklassen und die wirtschaft
Hche Einteilung. 

1. Die Bildung von Betriebsklassen. 
Zu einer Betriebsklasse (Wirtschaftsverband) sind diejenigen Be

stande zusammenzufassen, welche in gleicher Betriebsart und im Rah
men desselben Ertragsregelungswerks mit besonderer Altersklassen
abstufung bewirtschaftet werden sollen. 

2. Die wirtschaftliche Einteilung. 

a) Distrikte. Die Distrikte sind entweder zusammenhingende Wald
komplexe und geographisch gegebene GroBen oder Teile solcher, welche 
aus Riicksichten der ortlichen Waldgeschichte abgeschieden werden. 
Ihr Hauptzweck liegt in der erleichterten Orientierung. 

b) Abteilungen. Die weitere Gliederung der natiirlichen Wald
zusanimenha.nge durch Bildung von Abteilungen geht einerseits von 
dem Gesichtspunkt des Waldaufschlusses und der Orientierung aus, 
hat aber andererselts auch nutzungs- und einrichtungstechnische Riick
sichten zu nehmen. Das Ziel der Abteilungseinheit ist mit dem kombi
nierten Fachwerk aufgegeben worden; die Abteilung umschlieBt daher 
hii.ufig zahlreiche Bestandesverschiedenheiten. Das Einteilungsnetz 
hat aich teils den natiirlichen Trennungslinien des Gelii.ndes anzupassen, 
teils den vorhandenen standigen Wegen oder vorhandenen zweckmii.Big 
gelagerten Teilungslinien, je unter Beriicksichtigung der vorherrschenden 
Windrichtung. Oberster Gesichtspunkt fiir die Wahl einer Linie ist die 
Riicksicht auf die Bildung geeigneter Hiebsziige und auf die Ein
leitung eines waldbaulich zweckma..Bigen Verjiingungsganges. Die Ein
teilung in Abteilungen soll die bleibende Grundlage des Betriebs bilden, 
Anderungen sollen daher nach Moglichkeit vermieden werden. 

c) Unterabteilungen. "Die Unterabteilungen sind die Einheiten des 
laufenden Betriebes." Sie sollen nach Holzart, Alter, Standort, Bestan
desverfassung moglichst gleichartig sein. AnlaB zur Ausscheidung von 
Unterabteilungen, bei der nicht kleinlich verfahren werden solI, liegt vor: 

1. "wenn eine andere als die in der Abteilung sonet herrschende 
Holzart ra.umlich getrennt vorhanden ist": 

2. "wenn bei gleicher Holzart der Altersunterschied die Ein
reihung in eine andere Altersklasse bedingt"; 

3. bei "erheblicher Verschiedenheit der Wuchsverha.Itnisse, ins
besondere des SchluBgrads" infolge Wechsels der Standortsgiite oder 
vorzeitiger Verlichtung durch Naturereignisse. 
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MindestgroBe der Unterabteilungen im aIlgemeinen 0,5 ha, aus· 
nahmsweise 0,2 ha. 

Die Grenzen der Unterabteilungen werden im Wald durch weiBe 01. 
farbstriche langs der Randbii.ume und Grabchen an den Winkelpunkten 
kenntlich gema.cht. 

Die Bezeichnung der Unterabteilungen auf der Karte erfolgt mit 
kleinen lateinischen Buchstaben, die so gewahlt werden, daB sie zugleich 
die Altersklassen angeben (a = 1-20, b = 21 - 40, c = 41 - 60 Jahre 
usw.). 

d) Scblageinteilung. Bei den Mittel. und Niederwaldungen ist ledig. 
lich die Einteilung in Jahresschlage oder Periodenschlage erforderlich. 

C. Der Wirtschaftsplan. 
Allgemein wird angeordnet: Durch den Wirtschaftsplan solI der ge· 

samte Wirtschaftsbetrieb so geordnet werden, daB der Zweck der Wirt· 
schaft - vorteilhafteste Beniitzung der Waldungen unter gleichzeitiger 
Sicherung der Nachhaltigkeit und Beriicksichtigung der Zwecke und Be· 
diirfnisse des Waldbesitzers - moglichst bald und vollstandig erreicht 
wird. 

1. Form der Darstellung. 
Das Muster des Wirtschaftsplans enthii.1t auf der linken Hii.1fte die 

Beschreibung des wirtschaftlichen Zustands, auf der rechten die Be. 
triebsvorschriften, den Plan der Hauptnutzung, der Zwischennutzungen 
und der Kulturen. 

2. Darstellung des wirtschaftlichen Zustandes. 
a) Standortsbeschreibung. Die Kennzeichnung des Standorts be. 

scmii.nkt aich auf die unterabteilungsweise Angabe der Landesbonitaten 
na.ch den Ertragstafeln von Lorey (fiir Fi, Ta), von Weise, Speidel 
(fUr Ki), von Wimmenauer (Ei) und von Eberhard (Bu), wie aie 
in den Tafeln zur Bonitierung und Ertragsbestimmung von Eberhard 
zusammengestellt sind. 

b) Bestandesbeschreibung. Die Bestandesbeschreibung umfaBt "das 
mittlere Alter, die mittlere Hohe, den SchluBgrad, die Zusammensetzung 
im einzelnen nach Bestandesform, Holzarten, Mischungsverhaltnis und 
Einzelalter, endlich Geschichtlichea." 

Als Alter einer Unterabteilung wird das Mittel der Einzelalter der. 
jenigen Bestandesteile angesehen, welche das Wirtschaftsziel des laufen
den Umtriebs und voraussichtlich die Hauptmasse des kiinftigen Hau. 
barkeitsbestandes bilden. Bei Ungleichaltrigkeit in angehauenen, in 
natiirlicher Verjiingung stehenden Bestande wird das Alter von Alt· 
bestand und Jungwuchs gesondert bestimmt; die Flache des Bestands 
wird verschiedenen Altersklassen zugeteilt. 
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Die Holzartenverteilung nach Standorts- und Altersklassen wird 
au13erdem in einer besonderen Tabelle zusammengestellt, welche die 
Grundlage bildet fiir die Berechnung des Haubarkeitsdurchschnitts
zuwachses der GeflamtfUi.che und der AbnutzungsfUiche. 

3. Die Hauptnutzung. 

a) FIachenplan. 1m Gegensatz zum Flacheneinrichtungsplan des 
Fachwerks wird jetzt nur die Abnutzungsflache fiir die nachste 20jah
rige Peri ode bestimmt und im einzelnen ausgeschieden. Das Ma13 der 
auszuscheidenden Nutzungsflache bildet die normale Abnutzungsflache 
der 20jahrigen Periode, die bei einem Mangel an hiebsreifen Bestanden 
herabgesetzt, bei einem Uberma13 an solchen iiber den Normalbetrag 
erhoht wird. Dem Altersklassenverhaltnis und dem Zustand der Be
stande ist hierbei Rechnung zu tragen. 

Die Eintragung der Flache erfolgt nach Unterabteilungen. Wird 
eine Unterabteilung nur teilweise zur Verjiingung in der 1. Periode be
stimmt, so ist nur ein entsprechender Teil ihrer Flache in die I. Periode 
einzustellen, der Rest aber au13er Betracht zu lassen (z. B. bei !Ocher
weisen Vorverjiingungen, Besamungsschlagen usw.). 

Bei der Auswahl der zu verjiingenden Bestande ist nicht nur die 
Riicksicht auf diese 'Bestande selbst, sondern auch eine gute Hiebsfolge 
und Bestandesordnung mit entsprechender raumlicher Verteilung der 
Altersklassen im Auge zu behalten. Auch ist stets darau£ hinzuwirken, 
daB einer die sachgemii.Be HiebsfUhrung beeintrachtigenden Verwachsung 
von Bestanden durch Loshiebe, Freihiebe rechtzeitig vorgebeugt 
wird. In gro13eren Nadelholzkomplexen ist insbesondere auch die all
mahliche Bildung kurzer und, soweit moglich, selbstandiger Hiebs
ziige anzustreben. 

b) Massenplan. Die Ertragsregelung erfolgte bis zum Jahre 1898 
im Sinne des vereinfachten kombinierten Fachwerks, wie es von Grebe 
und Stotzer, fiir Wiirttemberg insbesondere von Graner in der Litera
tur vertreten worden ist. Nach der Vorschrift yom Jahr 1898 erstreckt 
sich die Regelung der Hauptnutzung nur auf die nachste 20jahrige 
Periode. Die Grundlagen fiir den Massenplan bildet die Summe der Er
trage (Vorrat + Zuwachs) samtlicher der 1. Periode zugewiesenen Unter
abteilungen. Der planma13igen Nutzung sind die zufalligen Nutzungen 
aus den nicht in den Nutzungsplan der 1. Periode eingezogenen Be
standen nach Erfahrungssatzen unter Nichtberiicksichtigung des Massen
anfalIa au13erordentlicher Naturereignisse zuzufiigen. Die Hauptnutzung 
des nachsten Jahrzehnts ist in der Regel nach dem halben Ertrag der 
erst en Periode anzusetzen, wobei zu der Nutzungsmasse des 1. Jahr
zehnts der 5jahrige, zur Nutzungsmasse des 2. Jahrzehnts der 15jahrige 
Zuwachs zugeschlagen wird. 
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Gegenstand der Ertragsregelung ist nur das Derbholz. Die Holz
massen der Bestande der I. Periode werden in der Regel stammweise 
mit der Kluppe aufgenommen. Zuwachsermittlungen an Probe
stammen sind vorgeschrieben 

a) um die ZuwachsgroBen der Einzelbestande unter sich und mit 
denen der Ertragstafeln vergleichen und hieraus auf den Zuwachsgang 
und die Hiebsreife schlieBen zu konnen; 

b) um in den im nachsten Jahrzwanzig zur Abnutzung eingestellten 
Bestanden Unterlagen fiir die Ertragsberechnung zu erhalten. 

Der Zuwachs wird als Zuwachsprozent ermittelt, am liegenden Stamm 
nach dem PreBlerschen Verfahren inmitten des zuwachsrecht ent
wipfelten Stamms, am sliehenden Stamm mit der Schneiderschen 
Formel. 

Die Berechnung des Haubarkeitsdurchschnittszuwachses der Ge
samtfla.che und der Abnutzungsflache dient zur Beurteilung des in der 
geschilderten Weise ermittelten Nutzungssatzes. 

4. Die Zwischennutzungen. 

Fiir den Vollzug der Zwischennutzungen im Lauf des 1. Jahrzehnts 
ist neben dem Flachenplan zugleich auch ein Voranschlag des Ertrags 
in Derbholzfestmetern auszufertigen. 

5. Sonstige Gegenstande der Wirtschaftsplane. 
AuBer den genannten Planen der Ertragsregelung ist dem Einrich

tungswerk noch beizufiigen: ein Flachenplan fiir Reinigungshiebe; ein 
Flachenplan fiir die im 1. Jahrzehnt auszufiihrenden Kulturen; ein Streu
nutzungsplan. 

6. Statistik. 
Seit dem Jahre 1882 werden in Wiirttemberg alljahrlich Mitteilungen 

herausgegeben, welche die wirtschaftlichen Ergebnisse des abgelaufenen 
Jahres darstellen: "Forststatistische Mitteilungen aus WUrttemberg, 
herausgegeben von der Forstdirektion". In diesen werden auch die Re
sultate der Wirtschaftseinrichtung von Zeit zu Zeit bekanntgegeben 
(Jahrgang 1884, 1894, 1908). 

D. Vollzug und Erneueruug der WirtschaftspUine. 
1. Kontrolle. 

Bei dem Vollzug der Hauptnutzung im Hochwald sowie den Ober
holznutzungen im Mittelwald, insoweit ein Materialetat fiir dieselben 
aufgestellt ist, findet die Materialkontrolle, bei dem Vollzug der Zwischen
nutzung im Hochwald und im Mittelwalde findet die Flachenkontrolle 
Anwendung. 
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Die Einheit, auf welche sich die wirksame Kontrolle erstreckt, ist 
das Festmeter-Derbholz. 

2. Erneuerung der Wirtschaftspla.ne. 

a) Hanptrevision. Sie erfolgt· nach Ablauf eines Jahrzehnts und 
besteht in einer durchgreifenden Erneuerung des Betriebsplans. Vor 
al1em wird nicht etwa nur die restliche Abnutzungsfia.che des 2. Jahr
zehnts der Erneuerung zugrunde gelegt, es wird vielmehr aufs neue 
wieder die Abnutzungsfia.che fiir eine 20ja.hrige Periode ermittelt und 
eingestellt, wodurch groBere Beweglichkeit und waldbauliche Freiheit 
gewa.hrleistet und Ausnfitzung der natiirlichen Verjiingung in groBerem 
Umfang ermoglicht wird. 

b) Zwischenrevisionen. In Hochwaldungen von mehr als 300 ha 
ist nach Ablauf von 5 Jahren eine Zwischenrevision vorzunehmen, die 
sich namentlich auf die Beurteilung des Hiebssatzes und die Einwirkung 
etwaiger Naturscha.den auf die Nutzung zu erstrecken hat. 

v. In Baden. 
Auch in Baden ist die Ertragsregelung zuna.chst nach der Fach

werksmethode (Massenfachwerk) bewirkt worden. Unter den vor
herrschenden Verhiiltnissen des Landes, die durch die Naturverjfingung, 
ins besondere der Tanne, ausgezeichnet sind, erschien diese Methode 
aber nicht zweckma.Big. Da die Verjiingung einschlieBlich der sie vor
bereitenden Hiebe beim Laub- und Nadelholz einen la.ngeren Zeitraum 
ala die 20ja.hrige Periode in Anspruch nimmt, so konnte sich, wie es eine 
Grundbedingung einer richtigen Einrichtungsmethode sein muB, die 
Wirtschaftsfiihrung dem Rahmen der Ertragsregelung nicht anpassen. 
Die Erkenntnis der Untauglichkeit des Fachwerks fiihrte zum EriaB 
der Anweisung fiber Forsteinrichtung von 1869, welche fiber 40 Jahre 
hindurch bestanden und weitgehenden EinfluB auf die Ausfiihrung der 
Forsteinrichtung in den Staats- und Gemeindewaldungen ausgefibt hat. 
An die Stelle des Fachwerks wurde hierdurch eine Vorratsmethode ge
setzt, welche den Hiebssatz nach dem Grundgedanken K. Heyers, 
wenn auch abweichend in der Herleitung der Elemente, ermittelte. 

Eine vollsta.ndige Neugeetaltung erfuhr das Forsteinrichtungswesen 
durch die Dienstweisung fiber Forsteinrichtung von 1912, welche all
gemeine Grundsa.tze fiir die Forsteinrichtung und deren Erneuerung 
aufstellte und zeitgema.Be Vorschriften iiber ihre Ausfiihrung gab. Ihre 
Schwa.che lag in dem Versuch, die Erzeugung des hochsten Waldrein
ertrags mit der Forderung einer angemessenen Verzinsung des stehenden 
Holzvorrats zu verbinden. Teils hierin, teils in der Schwierigkeit der Er
mittelung des laufenden Zuwachses und in der Erkenntnis der Bedeu-
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tung der raumlichen Ordnung lag der Grund, daB schon sehr bald 
darauf (1924) eine neue Dienstweisung iiber Forsteinrichtungl) er
lassen wurde. Auf diese ist nachstehend Bezug genommen. Ihre wich
tigsten Vorschriften betreffen folgende Gegenstande: 

1. Wirtschaftsgrunds8.tze. 

Als Ziel der Wirtschaft wird (§ 1) ein moglichst hoher Bodenrein
ertrag unter voller. Erhaltung der Bodenertragsfahigkeit bezeichnet. 
Die forstliche Produktion soll dem Gesetz der Wirtschaftlichkeit unter
stehen und demgemaB alle bei ihr mitwirkenden Faktoren gebiihrend 
beriicksichtigen. Dies gilt insbesondere auch beziiglich des wichtigsten 
Produktionsfaktors der Forstwirtschaft, des Vorratskapitals. In einem 
durch die tatsachlichen Waldzustande bedingten Gegensatz zur sachsi
schen Staatsforstwirtschaft, welche die Mehrung des jetzigen Holz
vorrats als eines ihrer Ziele aufstellt, hebt die badische Dienstweisung 
die Nachteile zu hoher Vorrate hervor und stellt die Vermeidung unren
tabeler Umtriebszeiten, den Abbau von "Obervorraten und die Minderung 
des Vorrats in allen Altersklassen durch £riih einsetzende, regelmii.Big 
wiederkehrende Vornutzungen in den Vordergrund. Daneben solI die 
natiirliche Verjiingung und die Hiebsrichtung gebiihrend gewiirdigt 
werden. Als Mittel zur Erhaltung und Steigerung der Bodenkraft wird 
hingewiesen auf die Erziehung zweistockiger Waldungen durch £riih
zeitige Holzdurchforstung, Erziehung gemischter Bestande, Unterbau 
in Stangenholzern der Lichtholzarten, Anlage und Erhaltung von Wind
manteln, Bodenverbesserung und Abwehr schii.dlicher Nebennutzungen. 
AuBerd~m wird auch auf die Riicksicht auf das Gemeinwohl und auf 
die sozialen PfIichten gegeniiber den Arbeitern hingewiesen. 

2. Die Ausfiihrung der Forsteinrichtung. 

Als Zweck der Forsteinrichtung wird (§ 2) die Ermittelung des der
zeitigen Wa.1dstandes nach Flache, Boden, Bestand, Holzmasse und 
Zuwachs, sowie die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes hervorgehoben. 
Die Erneuerung der Forsteinrichtung findet in der Regel nach Ablauf 
des 10. Wirtschaftsjahres statt. Die Forsteinrichtungsgeschafte werden 
durch das Forsteinrichtungs biiro erledigt, das aus den Hauptreferenten 
fiir Forsteinrichtung und der erforderlichen Zahl von Hills beamten be
steht. Das Forstamt hat an den wichtigsten Arbeiten der Betriebsrege
lung mitzuwirken. "Ober die Verteilung der Geschafte zwischen den 
Beamten der Forsteinrichtung und Verwaltung werden (§ 3) genaue An
weisungen gegeben. 

1) Dienstweisung iiber Forsteinrichtung in den Staats-, Gemeinde- und 
Korperschaftswaldungen in Baden. 1924. 
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3. Waldeinteilung. 

Jeder innerhalb eigener Grenzen gelegene Waldteil heiBt Distrikt. 
Dieser wird, sofern es die Wirtschaftsfiihrung verIangt, beim Hochwald 
in Abteilungen, beim Mittel- und Niederwald in Schlage eingeteilt. Ala 
Grenzlinien der Abteilungen sind in erster Reihe natiirliche Gelande
scheiden und Wege - in zweiter kiinstliche Linien zu verwenden. Die 
Abteilungs- und Schlaglinien sind zu versteinen und, soweit es der Durch
blick erfordert, aufzuhauen. 

Am meisten iiberrascht den Kenner der sonst in der forstlichen 
Literatur und Praxis giiltigen Vorschriften die Bestimmung, daB 
Unterabteilungen nur ausnahmsweise ausgeschieden werden 
sollen. Seither galt in Badenl ), ebenso wie in allen anderen deutschen 
Staaten, die Regel, daB die Unterabteilungen die Einheit fiir Wirtschafts
vorschrift und Wirtschaftsvollzug bilden soUten, daB daher die Aus
scheidung nicht Ausnahme, sondern Regel sein muBte. Sofern Unter
abteilungen gebildet werden, soU ihre Mindestflache einen Hektar 
betragen . 

.Anderungen in der schon bestehenden Waldeinteilung sollen nur aus 
zwingenden Griinden vorgenommen werden. 

4. Waldstandsiibersicht. 

mer die Beschreibung und Bonitierung von Boden und Bestand. 
Vorrat und Zuwachs werden (§ 5) eingehende Vorschriften gegeben. 

Die Beschreibungen von Boden und Bestand sollen kurz die wesent
lichen Merkmale hervorheben, die den Zuwachs und die Wirtschafts
vorschrift fiir die nachsten 10 Jahre bestimmenund erklaren.Bei den 
einzelnen Bestanden sind Alter, Entstehung, Holzarten, Mischungs
verhaItnis, wenn notig auf Stammverteilung, KronenschluB, Kronen
form und Gesundheitszustand anzugeben. In gemischten Bestanden ist 
das VerhaItnis verschiedener Holzarten in Prozenten der eingenomme
nen Flache zu kennzeichnen. Der Boden solI durch Angabe seiner 
wesentlichen Eigenschaften beschrieben werden; insbesondere ist auch 
hervorzuheben, wenn durch MaBnahmen oder UnterIassungen giinstige 
oder ungiinstige Einwirkungen auf den Boden stattgefunden haben. 

Beziiglich der Ermittelung des Holzvorrats wird bestimmt, 
daB Hochwaldbestande, die in Verjiingung liegen oder im nachsten 
Jahrzehnt angehauen werden, sowie die Oberholzer der 10 iiJ.testen 
Jahresschlage in Mittelwaldungen stammweise in 5 cm-Starkestufen 
von 15 cm ab gemessen werden sollen. Das Unterholz in Mittelwal
dungen ist nach friiheren Hiebsergebnissen einzuschatzen. Es ist aber 
dem Ermessen des Forsttaxators iiberlassen, auch sonstige Bestande. 

1) Dienstweisung von 1912, § 4. 
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wenn es zweckmaBig erscheint, durch Messung zu ermitteln. In Stangen
und BaumhOlzern sind in der Regel Probeflachen in 1 und 2 cm Stufen 
aufzunehmen. In allen iibrigen Bestanden werden die Massen nach 
Ertragstafeln geschatzt. Auf die richtige Ermittelung der Bestandes
hohen ist besondere Sorgfalt zu verwenden. 

AlB Zuwachs wird zum Zwecke der Bonitierung der durchschnitt
liche Gesamtzuwachs eingesetzt. Er wird auf Grund des Bestandes
mittelliohe und des Wirtschaftsalters aus Ertragstafeln, bezogen auf 
ein Alter von 100 Jahren, entnommen. Hiermit ist der richtigste MaB
stab bestimmt, der dem Nachweis der Leistungsfahigkeit des Standorts 
zugrunde gelegt werden kann. Dieser"Art der Zuwachsschatzung ent
spricht zugleich die Bildung der Standortsklassen. Sie werden, ab
weichend von der sonst iiblichen Praxis, nach dem auf eine 100jahrige 
Umtriebszeit bezogenen Gesamtdurchschnittszuwachs benannt. Es 
werden demgemaB in den von der Forstabteilung des Finanzministeriums 
herausgegebenen Hilfstabellen1) bei der Buche die Standortsklas
sen 3, 4 ... bis 11, bei der Fichte 4,6,8 ... bis 16, bei der Kiefer 3, 4 ... 
bis 12 unterschieden. 

tJber die Berechnung des Normalvorrats im Hochwald wird folgendes 
bemerkt: "In der Standortsklasseniibersicht wird fiir jede Hauptholzart 
nach der zur Zeit der Aufnahme bestehenden Mischung die mittlere 
Standortsklasse nebst der zugehOrenden Flache ermittelt. Unter 
Beachtung des fiir die nachste Zukunft anzustrebenden Verhli.ltnisses 
von End- und Vornutzung wird mit den Hilfstabellen der normale 
Vorrat fiir die einzelnen Altersklassen und im ganzen berechnet." 

5. Betriebsverbande. 
Es werden (§ 6), dem Wesen der Sache entsprechend, 2 Betriebsver

bande unterschieden: Hiebsziige und Betriebsklassen. 
In bezug auf die Regelung der Hiebsfolge enthalt die neue Anweisung, 

in Verbindung mit anderen Verordnungen der neuesten Zeit2) , einen 
wesentlichen Fortschritt. Wahrend in Baden friiher unter dem EinfluB 
des an sich berechtigten Strebens, den Lichtungszuwachs gehorig aus
zunutzen und die natiirliche Verjiingung in weitgehendem MaBe durch
zufiihren, der Sicherung der Bestande gegen Wind und Sturm wenig 
Beachtung geschenkt wurde, wird deren Bedeutung jetzt mit Ent
schiedenheit betont. Nicht nur den gewaltsamen Wirkungen der von 
Westen kommenden Stiirme solI durch die Feststellung der Anhiebe 
und deren Weiterfiihrung entgegengetreten werden - auch den Scha-

1) Hilfstabellen fiir Forsttaxatoren, herausgeg. von der Forstabteilung des 
bad. Finanzministeriums. - Ertragstafeln fiir Buche, Fichte usw., S. 30ff. 

2) Namentlich einer Verordnung der Forstabteilung vom April 1925, betreffend 
die Sicherung gegen Wind und Sturm. 
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den, welche Sonne und schwachere Winde, namentlich an den Siid- und 
Westseiten, ausiiben, ist erhOhte Beachtung zu schenken. Auf die groBe 
Bedeutung, welche der Anlage und Pflege guter Waldmantel, insbesondere 
an den West- und Siidrandern der Bestande zukommt, wird nachdrucks
voll hingewiesen. 

Unter Bezugnahme auf die in der neueren Zeit in der Literatur und 
Praxis gemachten Vorschlage aind von der Forstabteilung des Badischen 
Ministeriums der Finanzen besondere "Hiebsschliiasel" bekannt 
gegeben worden, durch welche der Anhieb und der Hiebafortschritt fiir 
bestimmte Gelandeformen und Bestandesarten zur Anschauung ge
bracht wird. 

Falls das Wegenetz ausgebaut ist und eine darauf begriindete Wald
einteilung vorliegt, sind in der Regel mehrere Abteilungen in einen Hiebs 
zug zu vereinigen. 

Als Beatimmungsgriinde fiir die Bildung von Betriebsklassen 
werden Verschiedenheiten in bezug auf Umtriebszeit, Boden, Holzart 
und Wirtschaftsziel angegeben. 

6. Die Feststellung des Hiebasatzes. 

Aus der Fassung des § 7, Feststellung des Hiebssatzes, geht hervor, 
daB auch fiir diesen der Gesamtdurchschnittszuwachs den wich
tigsten Bestimmungsgrund und MaBstab bilden soIl. Er wird als obere 
Grenze der nachhaltigen N utzung angesehen und soIl mit allen Mitteln 
der forstlichen Kunst angestrebt werden. Fiir FalIungsverluste sind in 
der Regel 100/ 0 in Abzug zu bringen. Als untere Grenze des Hiebsatzes 
soIl der auf der Flache bisher erzielte Zuwachs betrachtet werden, wie er 
sich aus den Hauptergebnissen der Einrichtungserneuerung und der 
Ertragsgeschichte der einzeInen Abteilungen ergibt. Als Bestimmungs
griinde fiir die endgiiItige Festsetzung der Holznutzungen, zu deren Be
griindung aIle forstwirtschaftlichen Hilfsmittel beigezogen werden 
konnen, werden folgende hervorgehoben: Die Abstufung der Alters
klassen, der Gesundheitszustand der Altholzer, die Riicksichten auf vor
geschrittene Verjiingungen, die Riickstande an Erziehungshieben, die 
Herstellung der raumlichen und zeitlichen Ordnung, die Beschaffenheit 
der Boden, die Marktverhaltnisse, der Ausbau des Wegenetzes, die Be
dUrfnisse des Waldeigentiimers und die Arbeiterverhaltnisse. Um jeder 
mechanischen Behandlung der gegebenen Vorschriften von vornherein 
entgegenzutreten, ist am Schlusse dieses Abschnittes bemerkt, daB dem 
gesunden forst- und volkswirtschaftlichen Urteil des Forsttaxators be
trachtlicher Spielraum gelassen werden soIl. 

Mit Riicksicht auf die in neuerer Zeit haufig erorterte Frage der 
Unterscheidung von Kapital und Rente mag hier endlich noch besonders 
auf die dahin gerichtete Vorschrift des § 7 hingewiesen werden: "Geben 
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abnorme Waldzustande AnlaB zu Vbernutzungen, so ist der Gesamt
hiebssatz in die Rente und eine etwaige Kapitalabnutzung grundsatzlieh 
zu zerlegen." 

7. Den Wirtschaftsplan. 
1m Hiebsplan zerfallen die Nutzungen in End- und Vornutzungen. 

FUr die ZugehOrigkeit zu beiden werden Vorschriften gegeben. Unter 
genauer Beobachtung der Wirtschaftsgrundsatze werden vom Forst
taxator im AnsehluB an die Bestandes- und Bodenbesehreibung fur 
jede Abteilung oder fiir Teile derselben Hiebsart und Hiebsmasse fest
gesetzt. Die Vorschriften im Hiebsplan werden zunachst lediglich naeh 
den waldbauliehen Erfordernissen des Einzelbestandes festgestellt. 
Nachtraglich konnen mit Rucksicht auf die nachste Umgebung oder das 
Ganze Anderungen notig werden. 

AuBer dem Hiebsplan wird auch ein Kulturplan, in welchem alIe 
die Bodenpflege, die Erganzung natiirlicher und die Begriindung kiinst
lieher Verjiingungen betreffenden MaBnahmen aufzunehmen sind, auf
gestellt. Ebensoein Wegebauplan und ein Verzeichnis der Streuentnahmen. 

8. Den Vollzug des Wirtschafts planes. 
Zum Nachweis desselben dient das Wirtschaftsbuch, das dureh den 

Wirtschaftsleiter eigenhandig zu fiihren ist. Der Inhalt ist den ent
sprechenden Einrichtungen anderer Staatsforstverwaltungen a.hnlich. 

9. Die Forststatistik. 
Sie steht in unmittelbarer Verbindung mit der Forsteinrichtung. 

Um die Einrichtungswerke bezliglich der allgemeinen Beschreibung ein
facher halten zu konnen und um liber Waldgeschichte und Waldertrag gute 
Nachweise zu erhalten, wurde die regelmaBige Durchfiihrung der Statistik 
in Baden schon 1869 angeordnet. Sie ist seitdem stetig fortgeflihrt. Nach 
der .Anweisung von 1924 (§ 10) besteht die Statistik aus folgenden Teilen: 

a) Geschich te (des Forstbezirks im ganzen und der einzelnen Teile.) 
b) Beschrei bung, mit den Abschnitten: Waldflache, Standort, Be

wirtschaftung, Forstbenutzung, Forstschutz, Jagd, Arbeiterverhii.ltnisse. 
c) Ertrag mit den Abschnitten: Holzmassenertrag, Geldertrag, Er

tragsnachweisungen in standigen Probeflachen. 

10. Die Karten und Schriften . 
.An Karten werden nach § 11 untersehieden: Waldplane, Wegebau

karten, Altersklassenkarten, Holzartenkarten, Hiebszugskarten. Bei 
einfachen VerhaItnissen konnen mehrere Karten in eine vereinigt 
werden, oder Planpausen an Stelle der Karten treten. 

Das aus der schriftlichen Ausarbeitung der Einrichtungsarbeiten her
vorgehende Einrichtungswerk zerfaIlt in: 

Martin, Forsteinrichtung. 4. Auf!. 18 
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a) Die allgemeine Beschreibung mit den Abscbnitten Flache und 
wirtschaftliche Einteilung, Standort, Holzarten, Betriebsart und Um
triebszeit, Wirtscha.ftsregeln, Forstbenutzung, Sonstiges. 

b) Die Waldstandsiibersicht mit Holzmassen. und Probeflachen
aufnahmen. 

c) Den Wirtllchaftsplan. 
d) Das Verzeichnis der Streuentnahmen. 

11. Die Hilfstabellen fiir Forsttaxatoren. 
Ala Hilfllmittel fiir die bei der Aufstellung der Wirtschaftsplane no

tigen Schatzungen und Berechnungen sind von der Forstabteilung des 
Finanzministeriums neue Hilfstabellen von bedeutendem Umfang 
herausgegeben worden, auf die schon oben (unter 4) hingewiesen wurde. 
Sie betreffen Bonitierungstafeln, Vornutzungstafeln, Ma.ssentafeln, 
Hohentafeln, Ertragsta.feln, Sortimentstafeln u. a. fiir Buche, Eiche, 
Fichte, Kiefer und Tanne. Noch wichtiger sind fiir manche Aufgaben 
der Betriebsregelung die Nachweise iiber die finanziellen Ergebnisse der 
Wirtschaft. Hier werden namentlich die Bodenertragswerte, die Ver
zillj;lungsprozente normaler J3:etriebsklassen, die Weiserprozente sowie 
der EinfluB einer Erhohung der Umtriebllzeit auf die Reineinnahmen 
fiir die genannten Hauptholzarten nachgewiesen. 

VI. In Hessen 1). 

Die Richtungen und Ziele, welche bei Aufstellung der Betriebs
plane befolgt und erstrebt werden sollen, werden mit den Worten ge
kennzeicbnet: "Die Bewirtschaftung der Domanial- und Kommunal
waldungen solI auf das Ziel gerichtet sein, bei gebiihrender Riicksicht
nahme auf die Bediirfnisse der Gegenwart den Ertrag qualitativ und 
quantitativ tunlichst rasch auf das hOchstmogliche MaB zu steigern. 
Um dieses Ziel zu erreichen, muB dahin gestrebt werden, den wirklichen 
Zuwachs dem normalen moglichst nahe zu bringen." 

Ala die wichtigsten Mittel zur Herstellung des N ormalzustandes werden 
dann die waldbaulichen MaBregeln hervorgehoben: Rechtzeitige Nutzung 
kiimmernder Bestande, WahlstandortsgemaBer Holzarten undsachgemaBe 
Ausfiihrung der Kulturen, griindliche Bestandespflege, rationeller Durch
forstungsbetrieb. Die wichtigsten Vorschriften der Anleitung betreffen: 

1. Die Aufstellung der Bestandestabelle. 
Das den Wirtschaftsplan am besten kennzeichnende Schriftstiick 

fiihrt die Bezeichnung "Bestandestabelle und Wirtschaftsbuch" und 
wird nach folgendem Schema aufgestellt: 

1) Nach der "Anleitung zur Ausfiihrung der Forsteinrichtungsarbeiten in 
den Domanial· und Kommunalwaldungen des GroBherzogtums" (endgiiltig fest
gestellt im Jahre 1903). 
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Hierzu sind folgende ErHi.uterungen gegeben: 
Als "Gruppe"l) werden solche Teile innerhalb der standigen Wirt

schaftsfiguren (Abteilungen) ausgeschieden, welche nach Standort, 
Holzart, Alter, Wuchs usw. so wesentlich voneinander abweichen, daB sie 
einer besonderen Behandlung unterworfen werden. Die Gruppen 
werden auf den Karten mit kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnet 
und ortlich mit Grabchen gesichert. Uber die Mindestflache werden 
keine bindenden Vorschriften gegeben. Es wird vielmehr dem Betriebs
einrichter iiberlassen, zu entscheiden, ob die Abteilungsteile nach Lage, 
GroBe und Form zur besonderen Bewirtschaftung geeignet sind. In 
dem beigefiigten Beispiel kommen Gruppen von 0,3 ha vor. 

Liegt die Ursache der Bildung von Gruppen im Standort, so tragen 
sie einen bleibenden Charakter; liegt sie in den Bestandesverhaltnissen, 
so sind sie voriibergehender Natur. Die Verschiedenheiten sollen als
dann im Laufe der Zeit vermindert odor beseitigt werden. 

Die Standorts- und Bestandesbeschreibung erfolgt im An
halt an die Bestimmungen der forstlichen Versuchsanstalten. Bei den 
Bestandesbeschreibungen sind MaBregeln der Begriindung und Er
ziehung, welche ven wesentlicher Bedeutung fiir die fernere Entwick
lung der Bestande sind, anzugeben. 

Die Wirtschaftsziele sollen fiir den zur Zeit der Aufnahme vor
liegenden Bestand in die Plane eingetragen werden, und zwar stets nach 
Angabe des Wirtschafters, dessen Mitwirkung bei der Planaufstellung 
grundsatzlich vorgeschrieben ist. Die Angabe dieses Wirtschaftszieles 
solI aber nicht immer bindend sein. Sie soIl nur einen Wink geben fiir 
neu eintretende Beamte. Eine Veranderung des Wirtschaftziels kann 
bei Aufstellung des jahrlichen Wirtschaftsplans beantragt oder bei dessen 
Priifung vereinbart werden. Die dringend notwendigen MaBnahmen der 
nachsten 10 Jahre sind vom Wirtschaftsbeamten kurz anzugeben. 

Als Hauptholzart ist in gemischten Bestanden diejenige an
zusehen, welche fiir die Bewirtschaftung maBgebend sein solI. 

Fiir die Bonitierung des Standorts bildet die Hohe den wich
tigsten Bestimmungsgrund und MaBstab. Fiir jede Abteilung bzw. 
Gruppe solI die BestandesmittelhOhe durch Messung an mehreren Stam
men von etwa der mittleren Hohe nachgewiesen werden. Auf Grund der 
Hohen- und Altersermittelung werden die Bonitaten nach MaBgabe der 
vorliegenden Ertragstafeln festgestellt. 

Die normale Bestandesmasse ist aus den Ertragstafeln zu ent
nehmen. Die wirkliche Masse ergibt sich durch Multiplikation der 
normalen mit einem Reduktionsfaktor, der in einem Dezimalbruch aus
gedriickt wird. 

1) Die Gruppe soll, entsprechend der sonst iiblichen Bezeichnung, demnachst 
Unterabteilung genannt werden. . 
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Der laufende (normale und wirkliche) Zuwachs, der in der Be
standestabelle erscheint, bezieht sich auf denjenigen Teil des Gesamt
zuwachses, welcher in den bleibenden Bestand iibergeht. Der normale 
Zuwachs wird dadurch gefunden, daB aus den Ertragstafeln die Hau
barkeitsvorratsmasse des Hauptbestandes im Alter a von derjenigen im 
Alter a + 10 abgezogen und die Di£ferenz durch 10 dividiert wird. 
Dorch Multiplikation des Normalzuwa.chses mit dem Vollertragsfaktor 
ergibt sich der wirkliche Zuwachs. 

2. Die Berechnung des Vorrats und Zuwachses. 

Um den Normalzuwachs und Normalvorrat fiir ein Revier im ganzen 
za.hlenmaBig darzustellen, ist eine Nachweisung der Standortsbonitaten 
fiir die vorkommenden Hauptholzarten erforderlich. Auf Grund der 
Abschliisse einer solchen Nachweisung lassen sich mit Hilfe der vorliegen
den Ertragstafeln der normale Zuwachs und der normale Vorrat nach
weisen. Der Normalzuwachs wird, geordnet nach Holzart und Bonitat, 
ala Haubarkeitsdurchschnittszuwachs berechnet. Die Berechnung des 
normaIen Vorrats erfolgt unter Zugrundelegung regelmaBig abgestufter 
Altersklassen (I. 1-20, II. 21-40 Jahre usw.), deren normale Flii.chen 
durch das VerhaItnis ihrer Dauer zur Umtriebszeit bestimmt werden. 
Die Ertragssatze werden fiir die Mitte der Alterstufen ausgeworfen. 
Dorch Summierung der Ansatze der einzelnen Bonitatsklassen ergeben 
sich Normalzuwachs und Normalvorrat fiir die verschiedenen Holzarten, 
durch Summierung der die letzteren betreffenden Zahlen wird der ge
samte Normalzuwachs und Normalvorrat gefunden. 

Der Darstellung des wirklichen Vorrats dient die Altersklassentabelle 
zur Grundlage. Fiir jede Altersklasse wird die Flache und der wirkliche 
Vorrat an Derb- und Reisholz nachgewiesen. 

Am Schlusse dieser Nachweisung werden Flachen und Vorrat der 
einzelnen Altersklassen mit den normalen Altersklassen und dem nor
maIen Vorrat verglichen. Das Ergebnis dient zur Begriindung des Etats. 

"Ober die zur Umwandlung bestimmten oder in Frage kommenden 
Orte sind besondere "Obersichten zu fertigen, welche Zuwachs und Nor
malvorrat der vorhandenen Holzart im VerhaItnis zu ihrer Gestaltung 
nach Einfiihrung der zukiinftigen Holzart darstellen. 

3. Die Feststellung des Hiebssatzes und die Hiebsfiihrung. 

A. Hanbarkeitsnntzungen. 

1. Hiebssatz. 

Den grundlegenden MaBstab fiir die Abnutzung bildet die normale 
Abtriebsflache. Sie ergibt sich aus em Verhaltnis der Giiltigkeits
dauer des BetriebspJans zur Umtriebszeit. 
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Wenn die Bestandesverhiiltnisse regelmaBig sind, geniigt es, daB 
der Nutzungsplan fiir ein Jahrzehnt entworfen wird. UnregelmaBige 
Verh1iltnisse konnen es angezeigt erscheinen lassen, die zu erwartenden 
Nutzungen auf zwei oder mehrere Jahrzehnte zu veranschlagen. 

Abweichungen der wirklichen Abnutzung von der normalen sind zu 
begriinden. Als Griinde kommen hauptsachlich in Betracht: 

a) Das Verhaltnis zwischen dem wirklichen und normalen 
Vorrat. Die vorliegenden Differenzen sind, wenn nicht eine Anderung 
der Umtriebszeit eintreten soli, zu vermindern. Bei der Bestimmung 
iiber die Nutzung eines Vorratsiiberschusses und ebenso der Einsparung 
eines vorhandenen Defizits sollen alle in Betracht kommenden wald
baulichen und finanzwirtschaftlichen Verhaltnisse eingehend beriick
sichtigt werden. 

b) Das Verhaltnis der Altersklasen. In dieser Beziehung ist 
insbesondere der Vorrat der zwei oder drei 1iltesten Klassen zu wiirdigen. 
Ist der Nachweis erbracht, daB der wirkliche Vorrat nicht wesentlich 
vom normalen abweicht, und daB ein entsprechender Teil des Vorrats 
in den drei altesten Klassen stockt, so darf die Nachhaltigkeit als 
gesichert angesehen werden. 

c) Das Verhaltnis der Nutzung zum Zuwachs. Ein Vergleich 
des Hiebssatzes mit dem wirklichen Zuwachs gibt AufschluB dariiber, ob 
im nachsten Jahrzehnt eine Verminderung oder Erhohung des Vorrats 
erwartet werden darf. 

2. Bestimmung der Hiebsorte und Gang der Verjiingung. 

GemaB dem Grundsatz des Verfahrens sollen die schlechtwiichsigsten 
Orte, deren Zuwachs vom normalen am starksten abweicht, zunachst 
zur Nutzung herangezogen werden. 

Die zum Hiebe beantragten Bestande werden bei der Begutachtung 
des Hiebssatzes in nachstehender Folge vorgetragen. 

I. Hiebsnotwendige Bestande. 
a) Zuwachsarme Bestande und Bestandesteile. 
b) Oberstandsreste, Aushieb von Stammen und Wegeaufhiebe. 
c) Bestandesteile, welche der Hiebsfolge zum Opferfallenmiissen. 

II. Hiebsreife Bestande. 
III. Hiebsfragliche Bestande. 
Auf eine geregelte Hiebsfolge und eine gute Verteilung der Nutzungen 

wird hoher Wert gelegt. Mit Riicksicht auf die Gefahren durch Stiirme, 
Insekten u. a. und auf die ortliche Verteilung der Ertrage ist das Zu
sammenlegen groI3er gleichaltriger Bestandesmassen moglichst zu be
schranken. Die Anleitung schreibt deshalb die Bildung kurzer Hiebsziige 
vor. Die Grenzen derselben sind an KreisstraBen, Bahnen, Schneisen, 
Wege, Wasserlaufe, Talziige, Bergkamme usw. zu legen. 
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3. Holzmassenermittelung. 
Von Interesse ist folgende Bestimmung: "Von einer besonderen Auf

nahme der innerhalb der naehsten 10 Jahre zur Hauptnutzung vor
gesehenen Bestande mittels Messung samtlieher Stammdurehmesser 
ist in der Regel abzusehen; es werden der Bereehnung des Hiebssatzes 
die Angaben der Ertragstafeln oder die dureh Sehatzung ermittelten 
Betrage zugrunde gelegt. Vorkommende Sehatzungsfehler bei dieser nur 
annaherungsweisen Ermittelung der Haubarkeitsnutzungen konnen, 
wenn solehe bei der Nutzung der Bestande festgestellt werden, noeh 
innerhalb des lOjahrigen Wirtsehaftszeitraums oder bei der am Sehlusse 
desselben stattfindenden Priifung dureh Abanderung des Hiebssatzes 
Beriehtigung finden." 

B. Vornutznng. 
Fiir die Durehforstungen, deren Ertrage in die genannte Tabelle 

eingetragen werden, besteht, entspreehend der Haubarkeitsnutzung, 
ein Flaehen- und Massenetat. Der Flaehenetat wird so gebildet, daB 
etwa 1/10 der gesamten zu durehforstenden Flaehe jahrlieh zur Nutzung 
kommt, und daB der Hieb gIeiehma6ig jiingere und altere Bestande, 
vorkommendenfalls aueh solehe versehiedener Holzarten trifft. Die 
Veransehlagung der Ertrage erfolgt auf Grund der Ertragstafeln, jedoeh 
unter sorgfaItiger Beriieksiehtigung der wirkHehen Verhaltnisse des 
betreffenden Bestandes. Mit Riieksieht auf die Sehwierigkeit, zu
treffende Durehforstungssatze festzusetzen und einzuhalten, ist die Be
stimmung getroffen, daB am SehIuB der jahrliehen Wirtsehaftsplane 
eine Zusammenstellung der periodiseh durehforsteten Flaehen gefertigt 
wird. Ergibt sieh, daB naeh diesem Flaehennaehweis die Zwisehen
nutzungen nieht rasch genug fortschreiten, so soIl eine Erhohung des 
Zwisehennutzungshiebssatzes und der entsprechenden Flaehe ein
treten. 

4. Vollzug und Gesehaftsgang. 
Um die Stetigkeit und Regelma6igkeit der Forsteinriehtungsarbeiten 

zu siehern, wurde dureh Verordnung des Ministeriums der Finanzen yom 
Oktober 1923 bestimmt, daB eine besondere Forsteinriehtungsstelle als 
Abteilung des Forstwirtsehaftsamts gesehaffen werden solle, der die 
Bearbeitung der Forsteinriehtungen iibertragen wird. "Damit soIl 
jedoeh auf die rege Mitwirkung des Wirtsehafters nieht verzichtet wer
den. Vielmehr ist der hervorragenden Bedeutung des Waldbaus fiir die 
Forsteinriehtung dadureh Reehnung zu tragen, daB die waldbauliehen 
Erfahrungen des Wirtsehafters fiir die Forsteinriehtung und die zu
kiinftigen BetriebsmaBnahmen in weitgehendstem MaBe nutzbar ge
maeht werden und ihm ein bestimmender EinfluB auf die Forsteinriehtung 
des seiner Bewirtsehaftung anvertrauten Waldes gewahrleistet wird." 
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"Ober die Geschii.ftsteilung zwischen dem Wirtschafter und dem Be
auftragten der Forsteinrichtungsstelle wurden eingehende Vorschriften 
gegeben. Nach Darstellung des seitherigen Waldzustandes durch den 
Oberforster wird ein "Bewirtl3chaftungsgutachten" aufgestellt, 
daa von allen beteiligten Personen anzuerkennen und dann der Forst
abteilung des Ministeriums zur Genehmigung vorzuIegen ist. Das Be
wirtschaftungsgutachten hat sich besonders auf folgende Punkte zu er
strecken: die fiir die Folge zu begiinstigenden Hauptho!zarten, die Bei
mischung anderer und die Art der Bestandesbegriindung; die Hiebs
reifealter, namentlich fiir die Hauptholzarten; die MaBnahmen zur Er
zielung und Erhaltung eines guten Bodenzustandes; den Beginn und 
die Wiederkehr der Pflegebiebe (Reinigungen, Lauterungen, Durch
forstungen, Lichtungshiebe); die im nachsten Wirtschaftszeitraum zu 
verjiingenden und zur Verjiingung in Angriff zu nehmenden Bestii.nde, 
sowie der etwaige Voranbau einzelner Holzarten; allgemeine, aus der 
seitherigen Bewirtschaftung geschOpfte Wirtschaftsgrundsii.tze iiber Be
standesbegriindung, BestandespfIege u. a. 

5. Kartierung. 
Die dem Betriebswerk beizufiigenden, im MaBstab 1: 10000 zu fer

tigenden Bestandeskarten lassen die Altersklassen durch Farbanlage, 
die Holzarten durch Baumfiguren, die Bonitaten durch gestrichelte 
LiIiien verscbiedener Richtung hervortreten. 

6. Kontrolle. 
Die wirksame Kontrolle erstreckt sich auf den Gesamteinschlag an 

Haupt- und Vornutzung, DerbhoIz und Nichtderbholz. 

Schln6bemerknngen. 
1m vorstehenden hat der Verfasser die Forsteinrichtungsverfahren 

der groBten deutschen Staaten so eingehend dargestellt, aIs es ihm mit 
freundlicher Unterstiitzung der leitenden Forsteinrichtungsbeamten 
moglich war. Neben den groBeren haben auch die kIeineren Staats
forstverwaltungen durch ErIaB von Instruktionen und deren Aus
fiihrung am Fortschritt der Forsteinrichtung mitgewirkt. Zeit und 
Raum gestatten aber nicht naher bierauf einzugehen. Auch manche 
Priva.tforstverwrutungen haben das Forsteinrichtungswesen gefordert. 
Unter ihnen sei bier nur auf die sehr eingehende AnIeitung zur Forst
einrichtung fiir die fiirstlich Thurn und Ta.xisachen Waldungen yom 
1. April 1911 hingewiesen. 

Eine vollstandige Darstellung des Forsteinrichtungswesens in der 
Gegenwart wiirde es ferner erforderlich machen, auch auf die Verhii.lt-
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nisse nichtdeutscher Staat en einzugehen. Hier ergeben sich aber in 
der angegebenen Richtung noch weit mehr Schwierigkeiten und Hinder
nisse, weshalb an dieser Stelle nur wenige Andeutungen gemacht werden 
konnen. 

Vnter den Landern, deren Verhaltnisse fiir die deutsche Forstwirt
schaft von besonderem Interesse sind, steht nach ihrer Lage zum Deut
schen Reich und ihrer Bedeutung fiir die Forstwissenschaft die Sch weiz 
an erster Stelle. Sie ist in forstlicher Beziehung ein auBerordentlich 
interessantes Land, ausgezeichnet nicht nur durch eine groBe Vielseitig
keit der Standortsverhaltnisse (nach Hohenlage, Exposition, Grund
gestein, Bodenverhaltnissen u. a.) sondern auch in forstgeschichtlicher 
und forstpolitischer Hinsicht. Zufolge der Verfassung des Landes und 
der Selbstandigkeit der Kantone sind die forstlichen Verhaltnisse, 
insbesondere auch hinsichtlich des Forsteinrichtungswesens sehr ver
schiedenartig. In den Waldungen mancher Stadte sind schon fruhzeitig 
vollstandige Betriebsregelungen durchgefiihrt, wie es z. B. von den Wal
dungen der Stadt Zurich 1) bekanntgeworden ist. In anderen Waldo 
gebieten, insbesondere in hoheren abgelegenen Gebirgsforsten haben 
dagegen, wie aus den "Forstlichen Verhaltnissen" der Schweiz zu ent
nehmen ist, bis zur neuesten Zeit noch keine Vermessungen und Betriebs
regelungen stattgefunden. Eine zusammenfassende Darstellung des 
Forsteinrichtungswesens der Schweiz kann deshalb von einem auBer
halb des Landes Stehenden nicht gegeben werden, wenn auch fiir einzelne 
Kantone amtliche Instruktionen2) vorliegen. Von weitgehendem Inter. 
esse sind die neuerdings bekanntgegebenen Arbeiten und Ergebnisse auf 
dem Gebiet der Zuwachskunde3). 

Nach seiner geschichtlichen Entwicklung steht das Forstwesen 
Osterreichs demjenigen des Deutschen Reiches am nachsten. Auch 
auf dem Gebiet der Betriebsregelung tritt dieser Zusammenhang vielfach 
zutage. Schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurde auf Grund eines 
Dekretes der Wiener Hofkammer yom Jahre 1788 die Kameraltaxation4 ) 

in den tisterreichischen Forsten eingefiihrt, welche Zuwachs und Vorrat 
als die Grundlagen einer geordneten Taxation hinstellte. Sie hat auf 
die Anschauungen hervorragender deutscher Forstwirte und weiterhin 
auch auf die Entwicklung des praktischen Forsteinrichtungswesens in 
einzelnen deutschen Staaten einen nicht unbedeutenden EinfluB ausgeubt. 

Gegenwartig erfolgt die Forsteinrichtung der tisterreichischen Staats
forsten auf Grund der "Instruktion fiir die Begrenzung, Vermessung und 

1) Meister: Die Stadtwaldungen von Ziirich, 2. Aufl., S. 113ff. 
2) So z. B. fiir Bern (1902), Graubiinden (1907). 
3) Von Biolley: L'amenagement des fOIets d'apres la methode du controle 

(iibersetzt von Eberbach); Balsiger: Der Plenterwald 1914 u. a. 
') Vgl. den Abschnitt iiber die Vorratsmethoden. 
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Betriebseinrichtung del' Staats- und Fondsforste", die 1901 in dritter 
Auflage erschienen ist und seitdem keine wesentliche Veranderung er
fahren hat. Sie erstreckt sich auf das gesamte Gebiet del' Forsteinrich
tung und vereinigt die Vorziige wissenschaftlicher Griindlichkeit und 
praktischer Anwendbarkeit. 

Abgesehen von del' Regelung del' Grenzen und del' Ausfiihrung del' 
Vermessungen erstrecken sich die wichtigsten Vorschriften del' ge
nannten Instruktion auf die Einteilung des Waldes, die Aufnahme und 
Darstellungdes Waldzustandes, die Ermittelung des Etats und die 
Revision und Kontrolle. In dem auf die Einteilung beziiglichen Ab
schnitt wird die Bildung del' Betriebsklassen, Hiebsziige und Abteilungen, 
sowie die Ausscheidung del' Bestande odeI' Unterabteilungen behandelt. 
GroBere Abweichungen von den in Deutschland giiltigen Grundaatzen 
sind bier nicht geltend zu machen. Ebenso verhaIt es sich auch mit 
den eingehenden Vorschriften iiber die Darstellung des Waldzustandes. 
Die Instruktion bestimmt, daB bei del' Einrichtung del' Staatsforst
reviere fiir die verschiedenen Betriebsarten, Holzarten und StandortB
klassen Lokalertragstafeln aufgestellt werden sollen. Dann werden 
Vorschriften fiir die Beschreibung del' einzelnen Bestande gegeben, die 
sich auf die Beschaffenheit des Bodens und del' Lage, auf Holzart, 
MischungsverhaItnis und Bestandesform, auf Bestandesalter und die 
Altersklassentabelle beziehen. Als Holzertragsanzeiger werden die 
Bestandesmittelhohe, die Stammgrundflache, die Standortsklasse und 
die gegenwartige Bestockung im VerhaItnis zur normalen bezeichnet. 
Auch del' Holzmassenvorrat und del' Durchschnittszuwachs ist an
zugeben. Von besonderem Interesse ist die Vorschrift, daB fiir haubare 
und angehend haubare Bestande das Massenzuwachsprozent, das Wert
zuwachsprozent und das Weiserprozent, sofem del' finanzielle Umtrieb 
zugrunde gelegt wird, ermittelt werden sollen. 

Die Holznutzungen werden nach Haubarkeitsnutzungen, Zwischen
nutzungen und Zufallsnutzungen getrennt gehalten. Die Feststellung 
des Etats an Haubarkeitsnutzungen erfolgt bei regelmaBigen Verhli.lt
nissen nach MaBgabe del' normalen Abtriebsflache, die durch die Um
triebszeit bestimmt wird. FUr die Richtung, welche bei deren Fest
stellung befolgt werden solI, ist die Vorschrift gegeben: "Wenn keine 
zwingenden Griinde, hervorgehend aus den rechtlichen Verpflich
tungen des Waldeigentiimers odeI' aus den Bedingungen des Holztrans
portes odeI' des Holzmarktes zur Beibehaltung des bisherigen, nament
lich abel' eines sehr hohen Haubarkeitsalters vorhanden sind, dann ist 
das Streben, die entsprechende Verzinsung del' im Walde geborgenen 
Anlage- und Betriebskapitalien im Forstreinertrag zu erzielen, fiir die 
Hohe del' Umtriebszeit maBgebend." Damit ist del' wesentlichste Grund
satz del' Bodenreinertragslehre anerkannt. 
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Auch auf Frankreich hat man die Blicke zu richten, wenn man ein 
vollstandiges Urteil tiber den gegenwartigen Stand des Forsteinrichtungs
wesens gewinnen will. Am eingehendsten sind die Kernpunkte desselben 
in der Schrift tiber Betriebsregelung von Tassy!) behandelt worden. 
Sodann haben die Referate tiber Forsteinrichtung, die von franz6sischen 
Forstwirten bei den Verhandlungen des Internationalen Landwirtschaft
lichen Kongresses in Wien 1907 abgegeben wurden, tiber den Stand des 
Forsteinrichtungswesens in Frankreich AufschluB gegeben. Auch in 
manchen deutschen Schriften ist bei Darstellung der Methoden der Forst
einrichtung auf das franzosische Verfahren Bezug genommen. 

Wahrend des 19. Jahrhunderts war auch in Frankreich die Fach
werksmethode vorherrschend. Nach den Mitteilungen von Huffel2 ) 

kam das Oottasche Verfahren der Ertragsregelung ftir den gleich
altrigen Hochwald 1825 nach Frankreich und blieb dort, allerdings mit 
wesentlichen Anderungen, bis zur neueren Zeit erhalten. Die Anzahl und 
Lange der Pe:t;ioden war nach Holzarten verschieden (fUr die Eiche meist 
8 Perioden zu 25, ftir die Buche 6 zu 20, fUr die Tanne 4 zu 30 Jahren). 
Ais besondere Eigenttimlichkeit des franzosischen Verfahrens ist die· 
raumliche Ordnung der Periodenflachen hervorzuheben. Nach den Aus
ftihrungen von Tassy und den Anwendungen, die dem Besucher im 
Walde und auf den Karten vorge£tihrt werden, sollen die Flachen der 
gleichen Periode tunlichst zusammengelegt werden. Hieraus ergeben 
sich groBe Schlage. Es wird jedoch anerkannt, daB es auch Vorztige 
haben kann, wenn die Periodenflachen tiber den ganzen Forst verteilt 
werden3 ). 

Von besonderem Interesse sind die Erorterungen tiber die Umtriebs
zeit. Tassy hebt hervor, daB fUr dieselbe die Menge des erzeugten 
Holzes, seine Nutzbarkeit, sein Verkaufswert und das Verhaltnis des Er
trags zu dem Kapital, das ihm zugrunde liegt, bestimmmend seL Den 
genannten Bestimmungsgrtinden entsprechen vier Arten von Umtriebs
zeiten: Die Umtriebszeit der groBten Masse, des hochsten Gebrauchs
werts, des hochsten Geldertrags und des hochsten Reinertrags. Die tat
sachlichen Zustande der franz6sischen Waldungen lassen erkennen, daB 
die Umtriebszeiten, ebenso wie die Betriebsarten, nach den Eigentums
verhaltnissen sehr verschieden sind. Ftir die Staatsforsten soIl eine Um
triebszeit gewahlt werden "qui correspond aux produits materiels les 
plus considerables et les plus utiles". Diese Forderung hat im allgemei
nen eine konservative Richtung zur Folge gehabt, die im Zustand der 
Waldungen Frankreichs, namentlich auch des £rtiheren Reichslandes, 

1) Etudes sur l'amenagement des forets. 1872. 
2) Referat auf dem KongreB in Wien 1907. 
3) Huffel: a. a. O. ("Die Periodenflachen konnen liber den ganzen Forst 

verteilt sein. Eine solche Lagerung ist sogar oft recht nlitzlich "). 
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zum Ausdruck gekommen ist. In den Staatswaldungen sind Umtriebs
zeit en zwischen 100 und 150 Jahren am starksten vertreten. 

In der neueren Zeit hat sich das franzOsische Verfahren der Betriebs
regelung von der schablonenhaften Behandlung mehr und mehr frei ge
macht. Die Einrichtung solI, nach den im KongreB zu Wien von de Gail 
aufgestellten Leitsatzen, so erfolgen, "daB man jedem Bestand die ihm 
am besten zusagende Behandlung angedeihen lassen kann und ihn so dem 
Nutzungsalter unter den giinstigsten Bedingungen entgegenfiihrt." 

In der neuesten Zeit hat die Forsteinrichtung eine beachtenswerte 
Bereicherung durch die Mitteilungen iiber das Ertragsregelungsverfahren 
in livIandischen Forsten aurch E. Ostwald erhalten. Die von ihm ver
faBte Schriftl) gibt Vortrage wieder, die er 1912 im Baltischen Forst
verein gehalten hat. Indem ich am Schlusse dieser Schrift auf jene Vor
trage kurz hinweiae, muB allerdings bemerkt werden, daB ich in bezug 
auf die okonomischen Grundlagen und Ziele der Forstwirtschaft zu 
Ostwald in einem Gegensatz stehe. Ostwald ist Gegn~r der Boden
reinertragslehre; ich habe diese in der Literatur und im forstlichen 
Unterricht jederzeit vertreten und balte sie durch die wirtschaftliche 
Natur des Bodens und die Forderung der Kapitalverzinsung fiir hin
langlich begriindet. Die von Ostwald in bezug auf die Anwendung der 
Bodenreinertragslehre gemachten Unterstellungen sind aber nicht zu
treffend. Es ist nicht richtig, daB die Bodenreinertragslehre, wie im 
ersten Vortrag ausgefiihrt wird, lediglich auf deduktivem Wege, mit rein 
verstandesmaBigen Mitteln aufgebaut sei und dadurch zur forstlichen 
Praxis, die auf Erfahrung beruhe und deshalb auf induktivem Wege ge
fordert werden miisse, im Gegensatz stehe. Schon PreBler hat, um 
seine Lehre in die Praxis einzufiihren, die Forstwirte aufgefordert, Er
fahrungen iiber den EinfluB von Durchforstungen und Lichtungen auf 
den Wuchs der Stamme zu sammeln. Solche Erfahrungen sind aber 
schon seither durch Vertreter des Versuchswesens, der Forsteinrichtung 
und Forstverwaltung gemacht worden. Sie werden auch in Zukunft 
gemacht werden und Bausteine zur Begriindung der Folgerungen der 
Bodenreinertragslehre liefem. Ebenso ist es nicht zutreffend, daB sich 
die letztere lediglich auf normale VerhaItnisse stiitze, im Gegensatz zur 
Praxis, die es meist mit unregelmaBigen VerhaItnissen zu tun hat. 
Eine Abstraktion von letzteren ist fiir die Klarstellung mancher Fragen 
und Verhaltnisse zweifellos wiinschenswert und fordemd. Dies schlieBt 
aber nicht aua, daB die von normalen VerhaItnissen abgeleiteten Gedan
ken mit Erfolg auf die VerhaItnisse des wirklichen Waldes angewandt 
werden, auch wenn dies oft nicht in zahlenmaBiger Fassung geschehen 
kann. In bezug auf die Begriindung des Hiebssatzes hat das VerhaItnis 

1) Fortbildungsvortrage tiber Fragen der Forstertragsregelung. 1915. 
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zwischen normalen und konkreten Waldzustanden durch K. Heyer l ) 

eine so bestimmte Begriindung erhalten, daB eine analoge Beweisfiihrung 
an dieser Stelle nicht erforderlich erscheint. Auch die Annahme, daB 
die Bodenreinertragslehre lediglich den aussetzenden Betrieb oder den 
Einzelbestand zum Gegenstand der Erorterungen heranziehe, ist nicht 
zutreffend. G. Heyer 2) hat in seiner nach dieser Richtung noch immer 
beachtenswerten Schrift den jahrlichen und den aussetzenden Be
trieb koordiniert nebeneinandergestellt und fiir beide Formeln ent
wickelt. Daraus ergeben sich auch gewisse Folgerungen iiber die Auf
fassung des Vorratskapitals, das in den Formeln fiir den jahrlichen Be
trieb, mit den Boden verbunden, als stehendes Kapital erscheint. Der 
im Zusammenhang hiermit mehrfach kritisierte Satz, daB das Ganze 
gleich sei der Summe seiner Teile, ist bei der praktischen Durchfiihrung 
der Reinertragslehre stets in Verbindung mit dem anderen Satz zur An
wendung gelangt, daB die Teile untereinander und mit dem Ganzen, 
dem sie angehoren, im Zusammenhang stehen. Fast jedes sachsische 
Revier bietet durch die Bildung seiner Hiebsziige Beweise fiir die Richtig
keit dieser Anschauung. Endlich beschuldigt Ostwald die Bodenrein
ertragslehre eines Dualismus, da sie einerseits von den Formeln des Bo
denerwartungswertes beherrscht werde, andrerseits vom Normalwald 
abhangig sei. Hierzu mag an dieser Stelle nur ganz allgemein bemerkt 
werden, daB aIle menschlichen Verhaltnisse und Gedanken - Gott 
und Welt, Geist und Natur, die Naturgesetze und ihre Ursachen, die Be
wegungen der Himmelskorper, die Geschichte alIer VOlker, die Gestal
tungen des politischen Lebens und viele andere Verhaltnisse -der Herr
schaft des Dualismus unterliegen. 

Die hier kundgegebenen Gegensatze hindern mich aber nicht, an
zuerkennen, daB die Schrift von Ostwald zur Forderung des Forst
einrichtungswesens in wesentlichen Richtungen sehr wohl wird dienen 
konnen. Sie hat sehr beachtenswerte Vorziige, die um so hoher bewertet 
werden miissen, als sie auf Grund eigener Praxis gewonnen sind. Als 
einen Vorzugseheich es an, daB der jahrliche Betrieb in den Vorder
grund der Erorterungen gestellt wird. lch3 ) selbst habe schon bei Beginn 
Meiner literarischen Tatigkeit den gleichen Standpunkt vertreten. 
Zu einer umfassenden Auffassung forstlicher Verhaltnisse und zur Be
handlung der wichtigsten forstlichen Fragen, namentlich in volkswirt
schaftlicher und forstpolitischer Richtung, muB vom jahrlichen Betrieb 
als dem im groBen weitaus wichtigsten ausgegangen werden. Als den 
Vorzug des Verfahrens muB ferner die Forderung anerkannt werden, 
daB bei der Betriebsregelung fiir die Behandlung der Bestande ein be-

l) Die Waldertragsregelung, 3. Aufl., S.216. 
2) Die Methoden der forst!. Rentabilitatsrechnung 1871, 1. Kap. 
3) Folgerungen der Bodenreinertragstheorie, 1. Band, S. 78. 1894. 
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stimmtes Wirtschaftsziel aufgestellt werden soIl, das durch die Starke 
und Beschaffenheit der Stamme des bleibenden Bestands gekenn
zeichnet wird. In Verbindung hiermit steht die weitere Forderung, daB 
zur Feststellung der Massenerzeugung der Bestande Zuwachsermitte
lungen vorgenommen werden, und zwar sowohl durch Untersuchungen 
des Starke- und Hohenzuwachses anMittelstammen von Probebestanden, 
als auch durch Anwendung von Zuwachsprozenten auf die vorhandenen 
Mass en. Beachtenswert ist ferner die Anerkennung der Bedeutung eines 
Reservefonds fiir die Stetigkeit der Ertragsleistungen. Ein solcher 
entspricht aber gerade den Forderungen der Bodenreinertragswirtschaft 
an die Kapitalverzinsung. Ein besonderes Verdienst von Ostwald liegt 
ferner darin, daB er zuerst mit Nachdruck die Forderung einer Tr enn ung 
der Ertrage nach Kapital und Rente erhoben hat, worin 
unter allen Verhaltnissen ein wichtiges Mittelliegt, urn iiber das Ver
halt en der Wirtschaft die wiinschenswerte Klarheit zu gewinnen. At., 
der aIlgemeinste Vorzug der Ostwaldschen Schrift muB es angesehen 
werden, daB in ihr dem Faktor Wert eine seiner groBen Bedeutung fUr 
aIle forsttechnischen MaBnahmen entsprechende Wiirdigung zuteil 
wird. Gerade hier kann das Verfahren Ostwalds auch inder deutschen 
Forstwirtschaft EinfluB gewinnen, wenn auch die Methode der Wert
berechnung, die in der Herleitung von Walderwartungswerten auf Grund 
der Einreihung der Bestande in Perioden besteht, schwerlich allgemeinere 
Anwendung finden wird. Zur Empfehlung des Ostwaldschen Ver
fahrens muB es endlich dienen, daB es bereits in umfangreichen Waldun
gen Livlands durchgefiihrt worden ist, was von vielen anderen Neue
rungen auf diesem und anderen Gebieten des Forstwesens oft nicht der 
Fall ist. 

Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig. 
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1. Das Objekt der Darstellung. Die Fragestellung. Literatur und Quellen. -

2. Die Epoche der Polizeiverordnungen und der Organisation der Forstverwal
tung. Der Blenderbetrieb. Anfange des schlagweisen Hochwaldes. Bis zum 
Jahre 1600. - 3. Die Epoche der Forstordnungen 1600 bis 1773. - 4. Die Epoche 
der ersten Forsteinrichtung. Der relative Eicheniiberhalt 1773 bis 1790. -
5. Die Epoche von 1790 bis 1814. - Die Grundlagen der kiinstlichen Verjiin
gung. Die Regelung des Eicheniiberhalts. Die Forstbildung des Schirmschlags. -
6. Riickblick. Kritik. Hemmungen der Wirtschaft. Der Tatbestand im Jahre 
1814. - 7. Die neue Zeit. A. Die Epoche von 1814 bis 1870. Das Eichen
problem. Der Ausbau des Schirmschlags. Die Zeit der Bestockungswandlung. 
B. Die Epoche von 1870 bis zur Gegenwart. Ausbau der Methode der Eichen
nachzucht. Die buchenmiiden Bestande. Neue Aufgaben und Ziele in der Be
wirtschaftung der Buchenbestande. - 8. Riickblick und Ausblick. A. Der forst
liche Tatbestand in der Gegenwart. B. Die Hemmungen der Wirtschaft. C. Riick
blick auf die Waldbautechnik des 19. Jahrhunderts. D. Ausblick. Die Buchen
krise und ihre Dberwindung. 
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Handbuch der Forstpolitik mit besonderer Beriicksichtigung der 
Gesetzgebung und Statistik. Von Prof. Dr. Max Endres. Zweite, neu
bearbeitete Auflage. (922 S.) 1922. Gebunden RM 25.-

Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forststatik. 
Von Prof. Dr. Max Endres. Vierte, verbesserte Auflage. Mit 7 Abbil
dungen. (340 S.) 1923. Gebunden RM 10.-

Die Berechnung des Waldkapitals und ihr EinfluB auf die 
Forstwirtschaft in Theorie und Praxis. Von Dr. Tbeodor Glaser. bayr. 
Forstamtsassessor, Bayreuth. Mit 2 Textfiguren. (138 S.) 1912. RM 5.-

Westermeiers Leitfaden fUr die Forsterprufungen. 
Ein Handbuch fiir den Unterricht und Selbstunterricht unter Beriicksich
tigung der preuBischen VerhiHtnisse Bowie fiir den praktischen Forstwirt. 
Zwolfte Auflage. Nach dem Tode des Verfassers besorgt von H. Miill~r, 
PreuB. Oberforster. Mit 123 Textabbildungen und einer Spurentafel. (465 S.) 
1919. Gebunden RM 10.-

Der Dauerwaldgedanke. Sein Sinn und seine Bedeutung. Von Prof. 
Dr. A.lfred Moller t, Preua. Oberforstmeister und Direktor der Forstaka
demie zu Eberswalde. (86 S.) 1922. RM 1.60 

Durchforstungs- und Lichtungstafeln. Nach den Normaler
tragslisten der Deutschen Versuchsanstalten bearbeitet von Dr. Hemmann. 
(35 S.) 1913. RM 2.60 

Ertragstafeln fur Eiche, Buche, Tanne, Fichte und 
Kiefer. Von Dr. E. Gebrbardt, Regierungs- und Forstrat bei der Preua. 
Forsteinrichtungsanstalt zu Magdeburg. (46 S.) 1923. Gebunden RM 2.20 

Kubik-Tabelle zur Bestimmung des Inhalts von RundhOlzern nach Kubik
metern und Hundertteilen des Kubikmeters mit angehiingten Reduktions
tafeln. Nach den fiir die Preua. Forstverwaltung ergangenen Bestimmungen 
zusammengestellt von Geh. Rechnungsrat H. Behm. Dreiundzwanzigste 
Auflage. (72 So) 1924. Gebunden RM 1.80 

Forstliche Rechenaufgaben. Ein Wiederholungs- und Dbungsbuch 
zur Vorbereitung auf die Jiiger- und Forsterpriifung. Von Otto Grothe, 
Forstschullehrer in Spangenberg. Siebente, vermehrte und verbesserte Auf
lage. Mit 89 Textfiguren. (184 S.) 1914. Unveriinderter Neudruck. 1921. 

RM 3.-

Leitfaden der Holzme6kunde. Von Prof. Dr. A.dam Schwappach, 
Geheimer Regierungsrat in Eberswalde. Dritte, umgearbeitete Auflage. Mit 
20 Textabbildungen. (153 S.) 1923. RM 5.-

Arzneipflanzenkultur und Krauterhandel. Rationelle Ziich
tung, Behandlung und Verwertung der in Deutschland zu ziehenden Arznei
und Gewiirzpflanzen. Eine Anleitung fiir Apotheker, Landwirte und Giirtner. 
Von Th. Meyer, Apotheker in Colditz i. S. Vierte, verbesserte Auflage. 
Mit 23 Textabbildungen. (194 S.) 1922. Gebunden RM 6.-
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Grundziige der chemischen Pfianzenuntersuchung. 
Von Dr. L. Rosenthaler, a. o. Professor an der Universitiit Bern. Zweite, 
verbesserte und vermehrte Auflage. (119 S.) 1923. RM 4.-

Kryptogamenfiora fur Anfanger. Eine Einfiihrung in das Studium 
der bliitenloBen Gewii.chse fiir Studierende und Liebhaber. Von Prof. Dr. 
Gustav Lindau t, fortgesetzt von Prof. D. R. Pilger, Berlin-Dahlem. 
Erster Band: Die hOhf!ren Pilze (Basidiomycetes). Zweite, durohgesehene 

Auflage. Mit 607 Figuren im Text. (242 S.) 1917. Gebunden RM 7.50 
Zweiter Band, 1. Abteilung: Die mikroskoplschp,n Pllze (Myxomyceten, 

Phycomyceten und Asoomyceten). Zweite, durohgesehene Auflage. Mit 
400 Figuren im Text. t230 S.) 1922. RM 6.30; gebunden RM 7.80 

Zweiter Band, 2. Abteilung: Uie mlkrosk.oplschen Pilze (Ustilagineen, 
Uredineen, Fungi imperfecti). Zweite, durchgesehene Auflage. Mit 
520 Figuren im Text. (318 S.) 1922. RM 7.-; gebunden RM 8.10 

Dritter Band: Die FlecMen. Zweite, durchgearbeitete Auflage. Mit 
305 Figuren im Text. (260 S.) 1923. RM 6.50; gebunden RM 7.50 

Vierter Band, 1. Abteilung: Di., .lIgen. Zweite Auflage. In Vorbereitung. 
Vierter Band, 2. Abteilung: Die .Algen. Mit 437 Figuren im Text. (206 S.) 

1914. Gebunden RM 670 
Vierter Band, 3. Abteilung: Die )[eeresalgen. Von Prof. Dr. Robert 

Pilger. Pdvatdozent der Botanik an der Universitii.t Berlin, Kustos am 
Botanisohen Garten zu Dahlem. Mit 183 Filluren im Text. (154 S.) 1916. 

RM 3.60; gebunden RM 4.60 
Fiinfter Band: Die Lanbmoose. Von Dr. Wilhelm Lorch. Zweite, ver

besserte und vermehrte Auflage. Mit 273 Figuren im Text. (244 S.) 1923. 
RM 6.50; gebunden RM 7.50 

Sechster Band: Die Torf· und Lebermoose. Von Dr. Wilhelm Lorch. 
Mit 296 Figuren im Text. Die Farnllftanzen (Pteridophyta). Von Guido 
Brause, Oberstleutnant a. D. Fiir die zweite Auflage revidiert von Hein
rich .lndres, Bonn. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 
etwa 75 Figuren im Text. In Vorbereitung. 

~ Schliissel zur mikroskopischen Bestimmung der 
Wiesengraser im bliitenlosen Zustande. FiirKulturtech
niker, Landwirte, Tieriirzte und Studierende. Von Reg.-Rat Dr. Hans 
Schindler, Oberinspektor an der Bundesanstalt fiir Pflanzenbau und Samen
priifung in Wien. Mit Geleitwort von Prof. Dr. Otto Porscb, Vorstand 
der Lehrkanzel fiir Botanik an der Hochschule fiir Bodenkultur in Wien. 
Mit 16 Abbildungen. (36 S.) 1925. RM 2.10 

Das Mikroskop und seine Anwendung. Handbuch der prak
tischen Mikroskopie und Anleitung zu mikroskopischen Untersuchungen naoh 
Dr. Hermann Hager, in Gemeinschaft mit Dr. O. Appel, Professor und 
Geh. Reg.-Rat, Direktor der Biologischen Reichsanstalt fiir Land- und Forst
wirtschaft zu Berlin-Dahlem, Dr. G. Brandes. ehem. Professor der Zoologie 
an der Tieriirztliohen Hochschule, Direktor des Zoologischen Gartens zu Dresden, 
Dr. E. K. WoUf, Privatdozent fiir allgemeine Pathologie und spezielle pa
thologische Anatomie an der Universitiit Berlin, neu herausgegeben von Dr. 
Friedrich Tobler, Professor der Botanik an del' Technisohen Hochschule, 
Direktor des Botanischen Instituts und Gartens zu Dresden. Dr e iz e h n t e , 
umgeatbeitete Auflage. Mit 482 Abbildungen im Text. (382 R) 1925. 

Gebunden RM 16.50 

Die mit ~ bezeillhneten Werke sind im Verlag von JulIu8 sPringer in Wien erschieneu. 
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Biologische Studienbucher 
Herausgegeben von Professor Dr. Walther Schoenichen 

Band I: 

Praktische Obungen zur Vererbungslehre. Fiir Studierende, Arzte, 
und Lehrer. In Anlehnung an den Lehrplan des Erbkundliohen Seminars 
von Prof. Dr. Heinrioh Poll von Dr. Giinther Just, Kaiser-Wilhelm-ln
stitut fiir Biologie in Berlin-Dahlem. Mit 37 Abbildungen im Text. (88 S.) 
1923. RM 3.50; gebunden RM 5.-

Band II: 

Biologie der Bliitenpflanzen. Eine Einfiihrung an der Hand mikro
skopisoher Obungen von Prof. Dr. Walther Schoenichen. Mit 306 Original
Abbildungen. (216 S.) 1924. RM 6.60; gebunden RM 8.-

Band III: 

Biologie der Schmetterlinge. Von Dr. Martin Hering, Vorsteher der 
Lepidopteren-Abteilung am Zoologisohen Museum der Universitat Berlin. 
Mit 82 Textabbildungen und 13 Tafeln. (486 S.) 1926. 

RM 18.-; gebunden RM 19.50 

Band IV: 

Kleines Praktikum der Vegetationskunde. Von Dr. Friedrich Mark· 
graf. Mit 31 Textabbildungen. (69 S.) Ersoheint im April 1926. 

Fortschritte der Landwirtschaft 
Herausgegeben unter standiger Mitwirkung der Landwirtsohaftliohen Lehr
kanzeln an der Hoohsohule fiir Bodenkultur in Wien und der landwirt
sohaftliohen Versuoheanstalten Osterreiohs. Sohriftleitung: Prof. Dr. Hermann 
Kaserer und Dr.-lng. Rudolf Miklauz. Ersoheint halbmonatlioh. 

Preis vierteljahrlich RM 6.-

(Ersoheint im gemeinsamen Verlag von Julius Springer in Wien und Berlin.) 

Zeitschrift fur Forst. und J agdwesen 
Zugleioh Organ fiir forstliohes Versuohswesen. Begriindet von Bernhard 
Danckelmann. Herausgegeben unter Mitarbeit der Professoren der Forst
liohen Hoohsohulen zu Eberswalde und Miinden, sowie naoh amtliohen Mit
teilungen von Prof. L. Schilling, PreuB. Oberforstmeister und Direktor des 
forstliehen Versuehswesens in Eberswalde. Erseheint monatlioh. 

Preis vierteljahrlioh RM 5.40; Einzelheft RM 2.25 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




