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Aus dem Vorwort der ersten Auflage. 
Die Zinseszinstafeln im Anhang erfuhren gegentiber den bisher im 

Gebrauche befindlichen eine wesentliche Erweiterung durch Abstufung 
der Prozente nach Vie r tel n. Angesichts des allgemeinen Rtickganges 
des ZinsfuBes kommen auch in den Bodenwirtschaften engere Unter
schiede in del' Hohe des WirtschaftszinsfuBes in Betracht. Solche 
Tafeln, welche die bei forstlichen Wertsberechnungen yorkommenden 
Zeitgrenzen umspannen, existierten bis jetzt noch nirgends. In einem 
alteren Lehrbuche der Rechenkunst fand ich von den Tafeln I und II 
die Werte von 1 bis 100 Jahre, nach Viertelprozenten abgestuft, vor. 
Diese muBten revidiert, die samtlichen tibrigen Zahlen und Tafeln aber 
neu ermittelt werden. Die Arbeit war um so zeitraubender, als die 
gewohnlichen siebenstelligen Logarithmentafeln hier nicht ausreichen. 
Durch Verwendung zehnstelliger Logarithmen und del' Rechenmaschine 
von Thomas dtirften diese Tafeln einen Genauigkeits- und Sicherheits
grad erlangt haben, welcher allen Ansprtichen vollauf gentigt. 

Karlsruhe, im Oktober 1894. 

Vorwort zur zweiten Auflage. 
Die vorliegende 2. Auflage wurde vollstandig neu bearbeitet. Um 

fUr die praktischen Beispiele und den wesentlieh erweiterten ange
wandten Teil der Waldwertreehnung Raum zu gewinnen, wurde der 
einleitende Teil tiber die volkswirtschaftliehen Begriffe und Grundlagen 
wesentlich gektirzt. Dies konnte unbedenklich gesehehen, wei! dieses 
Gebiet nunmehr von der selbstandig gewordenen Disziplin der Forst
politik aufgenommen worden ist. 1m Interesse del' Raumersparung 
wurden auch mehrere rein theoretisehe Beweisftihrungen weggelassen 
unter Hinweis auf die erste Auflage. 

Eine namhafte Erweiterung und Vertiefung erfuhren die Abschnitte 
tiber den forstliehen ZinsfuB und tiber den Wirtsehaftserfolg (durch
sehnittliehe Verzinsung). 

Die im Anhange mitgeteilten Geldertragstafeln wurden von Herrn 
Forstamtsassessor R. 0 r t e gel bearbeitet. 

Seit dem Erseheinen der 1. Auflage hat sich bei der iiberwiegenden 
Zahl der praktiseh tatigen Forstmanner die Dberzeugung befestigt, 
daB man aueh in der Forstwirtsehaft reehnen k5nne und rechnen miisse. 
Trotz aIler Ansttirme hat die wissenschaftlich unanfeehtbare Boden
reinertragslehre ein Waldgebiet um das andere erobert, eine staatliche 
Forstverwaltung um die andere zu - oft ungeahnten - Zugestand
nissen gezwungen. Die Zeiten sind eben vorbei, in denen der als der 
ttichtigste Forstmann gepriesen wurde, der die dicksten Baume und 



IV Vorwort. 

dichtesten BesUinde aufweisen konnte. Wer auf den Ehrentitel eines 
Forstwirtes Anspruch erheben will, muB nach den Grundsatzen der 
Wirtschaftlichkeit handeln. Der Weg, der zur Verwirklichung dieses 
Zieles fiihrt, ist in der forstlichen Statik vorgezeichnet. Mage dieselbe 
daher nicht als unnotiger Ballast, sondern als notwendige Grundlage 
fiir die Erkenntnis der den forstlichen Betrieb beherrschenden wirt
schaftlichen Gesetze betrachtet werden. 

Munchen, im Dezember 1910. 

Vorwort zur dritten Auflage. 
Die 3. Auflage hat nicht unwesentliche Erweiterungen und Ver

tiefungen erfahren. Das Kapitel uber den forstlichen ZinsfuB wurde 
scharfer herausgemeiBelt, der Waldwirtschaftswert neu eingefiigt und 
der Abschnitt uber die praktischen Falle derWaldwertrechnung wesent
lich erweitert. Auch die Statik wurde nach manchen Seiten hin ergiinzt. 

Die Geldertragstafeln und die darauf aufgebauten Beispiele muBten 
naeh dem Stand der 2. Auflage beibehalten werden,weil die zur Zeit 
geltenden Holzpreise mit ihrer phantastisehen Hohe unmaglich bleibende 
Erscheinungen sein konnen, andererseits aber auch nieht abzusehen 
ist, auf welcher Grundlage sich ihre Gestaltung beim Eintritt normaler 
Wirtschaftsverhaltnisse vollziehen wird. 

Munchen, im Mai 1919, im Jahre des tiefsten Ungliicks unseres 
deutschen Vaterlandes. 

V orwort znr vierten Anflage. 
In der vorliegenden 4. Auflage wurden da und dort Erganzungen 

vorgenommen, zu grundsatzlichen Anderungen aber war kein AnlaB 
gegeben. 

Fur die Beibehaltung der Geldertragstafeln und der darauf fuBen
den Beispiele haben heute noch, mehr wie 'im Jahre 1919 die im Vor
wort zur 3. Auflage angegebenen Grunde Geltung. Infolge des Raub
zuges der Franzosen gegen die deutsche Wirtschaft, die deutschen 
Waldungen und die deutsche Freiheit ist zwar das Wirtsehaftsleben 
erschuttert worden, aber nicht der deutsche Geist und der deutsche 
Mut. Darum wird aueh der Tag wieder kommen, an dem die Sorge 
der deutschen Forstwirte nicht mehr auf die Rettung des deutschen 
Waldes vor dem Raub und Diebstahl der ewigen Feinde Deutsch
lands gerichtet sein muB und die normalen Wirtschaftsmachte auch 
die Waldwertrechnung und forstliche Statik wieder auf ihre natur
Hehe Grundlage stellen. 

Munchen, im April 1923, dem Jahre ruhmreicher Abwehr feind
Ueher Raubgier und Brutalitat. 

Prof. Dr. Endres. 
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V orbemerk ung. 

Papiermark und Goldmark in der Waldwertrechnnng. 

Dureh die Entwertung der deutschen Valuta ist an die Stelle der 
Goldmark die Papiermark getreten. Die Preise del' Forsterzeugnisse, 
die Gehalter und Lohue haben dadurch eine ziffermaBige Hohe er
reicht, die aus dem Rahmen aller bisherigen Vorstellungen herausfallt. 

Nicht diese Tatsache abel' ist es, die die Berechnung der Wald
werte erschwert, sondern die Unbestandigkeit der Preisgestaltung in 
der Gegenwart und das vollige Dunkel uber deren Entwickelung in 
del' Zukunft. Wir kennen heute zwar den ungefahren zeitlichen 
Preis des Holzes, abel' nicht den Wert des Waldes. Es ist so, daB 
gegenwartig niemand den tatsachliehen Wert eines Waldes odeI' seiner 
Bestandteile mit einwandfreien Belegen bestimmen kann. 

Die jetzigen deutsehen Holzpreise sind durch zwei Ursachen be
dingt : durch die Preissteigerung des Holzes im nordliehen Europa 
und dureh die deutsche Papiergeldwirtschaft. 

Auch in den valutastarken Landern hat sich nach dem Krieg das 
Preisniveau aller Guter und Arbeitskosten gehoben. Beim Holz 
kommt noch hinzu, daB durch die ungenugende Versorgung Europas 
mit russischem Holz eine gewisse Holzknappheit eingetreten ist. Die 
schwedischen Schnittholzpreise, die auf dem europaischen Holzmarkt 
die Fuhrung haben, sind gegenuber der Vorkriegszeit um etwa das 
21/2 fache gestiegen, obwohl Schweden eine intakte Goldwahrung hat. 
Wurde die deutsche Mark plOtzlich wieder auf Goldparitat gestellt 
werden konnen, dann wurden die jetzigen deutschen Holzpreise in 
Goidmark etwa den dreifaehen Betrag der Vorkriegszeit haben. 
Diese Tatsache muB bei Waldwertrechnungen berucksichtigt werden. 
Die Ruckkehr zu den Waldwerten der Vorkriegszeit ist auch beim 
Eintritt normaler Geldwahrung in Deutschland nach menschlichem 
Ermessen nicht wahrscheinlich. 

Die jetzt nur in der Idee bestehenden Goidmarkpreise des Holzes 
werden im Verhaltnis del' Kaufkraft del' Papiermark zu dem Wert 
der auslandischen goldwerten Zahlungsmittel aufgeblaht. Bisher haben 
die Holzpreise aIle Schwankungen der Valuta periodisch mitgemacht. 
W ollte man die taglichen Holzpreise fitr die Bewertung eines Waides 
unmittelbar verwenden, dann wiirde die Hohe des berechneten Wertes 
nur eine ZufaIlsgroBe sein. AuBerdem ware es sehr gewagt, die fUr 
das hiebsreife Holz erzielten Preise auch auf die jungeren und jungsten 
Bestande und auf die Bodenertragswerte zu ubertragen. 
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Es durfte daher unter den heutigen VerhliJtnissen nichts anderes 
ubrig bleiben, als die forstwirtscbaftlichen Werte mit den Preisen 
und Kosten der Vorkriegszeit zu berechnen und diese Goldmarkwerte 
mit einem En t w e r tun g' s f a k tor zu vervieWiltigen. Dabei kann 
es angebracht sein, die Einnahmen und Ausgaben je fiir sich zu be
handeln. 

Zur Feststellung des jeweiligen WertsverhlUtnisses der Papiermark 
zur Goldmark dienen folgende geldwirtschaftliche Beziehungen als 
Anhaltspunkt: 

1. Der Goldankaufspreis der Reichsbank. Derselbe folgt 
zwar im allgemeinen der Bewegung der Valuta, ist aber bisher 
unter den Devisenkursen geblieben. . Seine Hobe richtet sich nach 
intern en bankpolitischen Gesicbtspunkten und kann nicht ohne wei teres 
als MaBstab fiir die innere Kaufkraft der Papiermark gelten. 

2. Das Goldzollaufgeld. Seit dem 3. August 1919 werden 
die Satze des deutschen Zolltarifes um einen yom Reichsfinanzmini
sterium periodisch festgesetzten Prozentsatz erhObt (Goldzollzuschlag). 
Die Hobe desselben richtet sich ziemlich genau naeh dem Stande 
der Valuta. 

3. Der amtliche Devisenkurs an der Berliner Borse. 
Die Fiihrung hat in den letzten J ahren del' Dollar ubernommen. In 
seiner jewciligen Hohe kommt die Kaufkraft der Papiermark gegen
iiber dem Ausland mit vollwertiger Goldvaluta am scharfsten zum 
Ausdruck, allerdings mit der Einschrankung, daB der natiirliche 
Gang des Devisellkurses nicht durch kiinstliche, auf die Dauer nicht 
haltbare Eingriffe beeinfluBt wird. 

4. Del' GroBhandelsindex. Derselbe gibt das Preisverhaltnis 
an, in welchem der jeweilige Durchschnittspreis bestimmter Guter 
zusammengerechnet zu dem Vorkriegspreis steht. Offiziellen Charakter 
hat der yom Statistischen Reichsamt fiir 38 Waren, unter welche 
das Holz nicht aufgenommen ist, berechnete Index. Auch von pri
vater Seite werden solche Indexe veroffentlicht. J e naeh der Zahl 
der Waren, deren Preise zugrunde gelegt werden, ergeben sich aueh 
verschiedene Verhaltniszahlen. Daneben werden auch noeh Lebens
haltungsindexe aufgestellt. 

Sicher ist, daB man zur Zeit fiir die Berechnung der Bodenwerte 
und der Werte noch nicbt nutzungsfabiger Holzbestande das volle 
ziffernmaBige SpannungsverhlUtnis zwischen Goldmark und Papier
mark ni c h t als Entwertungsfaktor in Ansatz bringen darf. Wie hocb 
dieser anzunehmen ist, mull vorerst dem subjektiven Ermessen an
heimgestellt bleiben. 

Munehen, im April 1923. 



j1Jinlei tung-. 

1. Begriff. 
Unter W al d im Sinne der Waldwertrechnung und Forststatik 

versteht man den Boden mit dem darauf stockenden Holzbestand. 
Die Waldwertrechnung lehrt die Ermittelung des Geldwertes 

des Waldes und seiner einzelnen Teile. 
Unter Forststatik (forstlicher Statik) versteht man die Lehre 

vom Abwagen zwischen Ertrag und Kosten des forstlichen Betriebes 
(Rentabilita,tsrechnung). 

Die Trennung zwischen Waldwertrechnung und Statik ist mehr 
eine .B'rage der methodischen ZweckmaBigkeit als der sachlichen Not
wendigkeit. Beide Disziplinen erganzen sich wechselseitig und konnen 
aueh unter "Waldwertreehnung" oder "Forststatik" zusammengefaBt 
werden. 

Ais Lehrfaeh verfolgt das in Betraeht kommende Wissensgebiet 
zwei Ziele: Einmal die notwendigen Kenntnisse zur Ausfiihrung von 
Waldwertsberechnungen und Rentabilitatsreehnungen zu vermitteln 
und zweitens den Forstwirt anzuregen, aIle forstlichen MaBnahmen 
auf ihre Wirtschaftlichkeit zu priifen. 

2. Literatur. 
Die Waldwertrechnung mit del' von ihr untrennbaren Forstlichen Statik ist 

ain junger Zweig del' Forstwissenschaft. In derLiteratur des 18. Jahrhunderts finden 
sich nul' wenige Andeutungen nnd Versuche. Die erst en Schriftsteller des 19. J ahr
hu.nderts G. L. Hartig, H. Cotta, HoBfeld und Hundeshagen kamen 
fiber die Methode del' Durchschnittsrechnung kaum hinaus. Nul' Gottl 0 b Kl:lnig 
(gest. 1819), Dil'ektor del' Forstlehranstalt Eisenach, erkannte schon in seiner 
Anleitung zur Holztaxation, Gotha 1813, und dann besonders in seiner Forst
mathematik, Gotha 1835, 5. Auf!. von Grebe 1864, die Probleme der Waldwert
rechnung und forstlichen Statik nahezu in ihrem ganzen Umfange. 

Der wissenschaftliche Ausbau erfolgtc von del' Mitte des 19. Jahrhunderts 
ab durch Fau stmann, O-etzel, PreB ler und Gusta v Heyer. - M. F aust
mann, GroBh. Hessischer Oberfl:lrster, stellte 1849 in del' "Allg. Forst- und Jagd
zeitung" die Formel des Bodenertragswertes richtig auf, 1854 ehenda die Formel 
des Bestandskostenwertes. 1m gleichen Jahre entwickeIte ebenda G. Oetzel 
die Formel des Bestandserwartungswertes. - ~1. R. Pre B I e r, Professor an 
del' Forstakademie Tharand, begann im Jahre 1858 seine epochemachende 
Schrift: "Der rationelle Waldwirt und sein Waldbau des hochsten 

Endres, Waldwertrechnung uud Forststatik. 4. Auf!. 



2 Einleitung. 

E r t rag e s." Dieselbe umfaBt: 1. Heft. Des \Valdbaues Zustande und Zwecke. 
Dresden 1858. - 2. und 3. Heft. Die forstliche Finanzrechnung. Dresden 1859. -
4. Heft. Der Hochwaldbetrieb del' htichsten Bodenkraft. Dresden 1865. - 5. Heft. 
Del' Waldbau des Nationalokonomen. Dresden 1865. - 6. Heft. Das Gesetz der 
Stammbildung. Leipzig 1865. - 7. Heft. Zur Forstzuwachskunde mit besonderer 
Beziehung auf den Zuwachsbohrer. I:resden 1868. - 8. Heft. Die neuere Opposition 
gegen Einfiihrung eines nationalokonomisch und forsttechnisch korrekten Rein
ertragswaldbaues. Tharand und Leipzig 1880. - 9. Heft. Die beiden Weiserprozente. 
Tharand und Leipzig 1885. - Ferner sind von demselben Verfasser erschienen:. 
Die Hauptlehren des Forstbetriebes und seiner Einrichtung im Sinne eines forst
wissenschaftlich und volkswirtschaftlich korrekten Reinertragswaldbaues. 2. und 
selbstandige Hltlfte des forstlichen Hilfsbuches. Leipzig 1871. - Forstliches Hilfs
buch. Leipzig 1869. 1. Teil (Tafelwerk) 6. Auf!.; 2. Teil (Textwerk) 3. Aufl. 
Tharand und Leipzig 1886; 5. Heft: Zur Forst- und Forstbetriebseinrichtung der 
hochsten Wald- bei hochster Bodenrente usw. als 4. Aufl. vom Hochwaldsideal 
von Neumeister. Wien 1888. - Gustav Heyer gab im Jahre 1865 das 
erste vollstltndige Lehrbuch iiber Waldwertrechnung heraus unter dem Titel: 
nAnleitung zur Waldwertrechnung". Leipzig 1865, 2. Aufl. 1876, 3. Auf!. 1883, 
4. Anf!. von Wimmenauer 1892. Die 1., 3. und 4. Auf!. mit einem AbriB del' 
forstlichen Statik. - Ferner beg-ann G. Hey 03 r das Werk: nHandbuch der forst
lichen Statik. 1. Abt. Die Methoden del' forstlichen RentabilitiHsrechnung. 
Leipzig 1871." Eine Fortsetzung ist nicht mehr erscbienen. 

Ais selbstandig herausgegebene Schriften, welche auf dem Boden des PreBler
Heyerschen Systems stehen, sind zu nennen: L e h r, Waldwertrechnung und Statik 
in Loreys Han db. d. Forstwissenschaft. II. Bd. Tiibingen 1887; 2. Auf!. von 
Stotzer. III. Bd. 1903; 3. Aufl. von U. Millier. III. Bd. 1912. - Wimmenauer, 
GrundriB del' WaidwertrE3chnung und forstliehen Statik nebst einer Aufgaben
sammlung. Leipzig und Wien 1891. - Stotzer, Waldwertrechnung und forst
liche Statik. FranI.flll't 1894; 5. Auf!. von Hausrath 1913. - H. Martin, Die 
forstliche Stlltik. BerliIl' 1905 und 1911; 2. Auf!. 1918. - Ferner die Schriften 
von G. Kraft. 

Ein ausfiihrliches Verzeichnis der zahlreichen sonstigen Arbeiten findet sieh 
in der 2. Auflage dieses Buches. 



Erster Teil. 

Waldwertrechnung. 

Erster Abschnitt. 

Volkswirtschaftliche Begriffe und Grnndlagen. 

I. Wert und Preis. 
1. Man unterscheidet zwischen subjektivem und objektivem Wert. 
a) Der s n b j e k t i v eWe r t ist sowohl die praktische Bedeutung, 

die ein bestimmtes Subjekt einem Gute nach MaBgabe der Einschatzung 
fUr seine personlichen Interessen beiJegt (Affektions-, Liebhaber-, Sonder-, 
Luxuswert), wie der tatsachlicheAufwand, welchen der Besitzer eines 
Gutes zur Erzeugung oder Erwerbung desselben machen muBte. 

1m Forstbetriebe entstehen subjektive Werte dadurch, daB ein 
Waldgrundstiick urn einen seinen Ertrags- oder Tauschwert iiber
steigenden Preis gekauft wird, weil del' Kaufer aus rein personlichen 
Interessen (Arrondierung, Erwerb des Jagdrechts usw.) den Besitz 
besonders hoch einschatzt. Rein subjektive Bedeutung' kommt ferner 
allen Selbstkostenwerten zu, die in del' Forstwirtschaft dadurch ent
stehen, daB entweder im Verlauf der langen Produktionszeitraume der 
Wert des Anlagekapitals sich andert, oder die gegebene Wirtschafts
form das Bodenkapital nicht voll nutzbar machen kann (s. Bestands
kostenwert, Waldkostenkapital). 

b) Der 0 b j ek t i ve We r t eines Gutes ist del' anerkannte Grad 
seiner Tiichtigkeit zur Erreichung eines bestimmten Zweckes odeI' 
Erfolges ohne Riicksicht auf personliche Sonderinteressen eines be
stimmten Subjekts. 

2. In anderer Richtung unterscheidet man zwischen Gebrauchs
wert, Tuuschwert, Ertragswert und Vermiigenswert. 

a) Del' G e b I' a uc h s we r t (Verbrauchswert) hat einen vorwiegend 
subjektiven Charakter. In diesem Sinne versteht man darunter den 
Nutzen, den ein Gut seinem Inhaber bei del' Verwendung in dessen 
eigener Wirtschaft oder zu dessen eigener Bediirfnisbefriedigung ge
wahrt. 

Ii< 
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b) Del' Tausch wert hat einen vorwiegend objektiven Charakter. 
In dies em Sinne versteht man dar un tel' den Wert, del' einem Gut beim 
Austauseh gegen andere Giiter beigemessen wird. 

1m praktischen Leben gilt als Gradmesser des Tausehwertes del' 
Preis, den ein Gut. beim Verkauf erzielen kann. Daher ist Tausehwert 
gleiehbedeutend mit Verkaufswert. 

Beide Wertbegriffe deeken sieh mit dem gemeinen Wert del' 
bisherigen Vermogenssteuergesetze, d. i. del' Wert, den ein Gut fiir jed e n 
Besitzer haben kann unter Einreehnung des Wertes von Annehmlieh
keiten und Bequemliehkeiten, die einem j eden Besitzer sehlHzbar sind. 

Da ferner del' objektive Tauschwert den Grad del' Wertschatzung 
eines Gutes im offentlichen Tausehverkehr ausweist, nennt man den
selben auch Verkehr:swert. 

In del' Waldwertrechnung und forstIichen Statik sind aIle objektive 
Werte Tausehwerte. LedigIich um die TeehJ!ik del' rechnerischen Ab
leitung derselben und ihre wirtsehaftliehe Bedeutung im forstliehen 
ProduktionsproztG zu kennzeiehnen, bedient sieh die forstIiehe Heehnung 
versehiedener besonderer Bezeiehnungen fiir die forstlicben Tauseh
werte. Das Nahere hieriiber wird bei den einzelnen Wertkategorien 
ausgefiihrt werden. 

c) Del' Ertragswert belliGt sieh naeh dell. Reinertrag, den ein 
Gut naeh seiner wirtschaftlichen Bestimmung und seiner Ertragsfahig
keit gewabren kann. Er bat in erster Linie einen objektiven Charakter 
und bildet dann bei land- und forstwirtsehaftliehen Grundstiieken die 
unterste Grenze des Tausebwertes. 

d) Ve r m 0 g e n ist ein Saehgut, welches sieh im Eigentum einer 
Person befindet. Es hat einen vorw(egend rechtliehen Charakter. Ein 
Gut (Kapita!) wird dureh den Dbergang in die Verfiigungsgewalt eines 
Recbtssubjektes zu des sen Vermogen. Del' Vel' m 0 g ens wert ist 0 b
jektiver Natur und gleieh dem Preis, del' dureh die Vel'auGerung des 
Gutes erzielt werden kann. 

3. Preis ist die Menge von Giitern, die man im Tausehe fiir ein 
Gut empfangt. Da die VerauGerung von Sachgiitern in del' Hegel 
gegen Geld erfolgt, so nennt man die als Gegenleistung festgesetzten 
Geldbetrage ihren Preis. 

Del' Preis bel'uht auf ein- odeI' zweiseitiger Festsetzung, del' Wert 
auf Sehatzung odeI' Beurteilung. 

II. Ertrag, Einkommen, Gewinn, Eiunabme. 
1. Ertrag ist ein objektiver Begriff. Er umfaGt die aus del' 

Produktion odeI' Erwerbstatigkeit hervorgehende Giitermenge (N atural
ertrag') odeI' deren Wert (Geldertrag). 

Del' Naturalertrag del' Forstwirtschaft besteht aus Holz und 
N ebennutzungen. 

Del' Gel d ertr ag gliedert sich: 
a) in den Hohertrag odeI' Bruttoertrag, wenn dessen GroGe 

ohne Riicksieht auf den zu seiner Erzielung gemachten Kostenaufwand 
bemessen wi I'd ; 
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b) in den Reinertrag odeI' Nettoel'trag, del' sieh ergibt, wenn 
samtliehe Produktionskosten von dem Rohertrag abgezogen werden. 

Del' Reinertrag del' Waldwirtsehaft ist die Bodenrente. . 
Del' sog. Waldreinertrag des jahrliehen Nachhaltsbetriebes enth1i.lt 

auGer del' Bodenrente auch die Zinsen des Holzvorratskapitals. 
2. Einkommen ist ein subjektiver Begriff. 1m wissensehaftliehen 

Sinne versteht man darunter die Summe del' wirtschaftlichen Guter, 
die ein Subjekt in einer gewissen Zeit (Jahr) zur Befriedigung seiner 
Bediirfnisse verwenden kann ohne Sehmillerung seines Vermogens 
(Hermann und Sehmollcr). 

In diesem Sinne bildet Einkommen einen einheitIichen und fest
begrenzten Begriff. Fragt man abel' naeh del' Entstehung des Ein
kommens, so empfieblt es sieh, zwischen Roheinkommen und Rein
e ink 0 m men zu unterscheiden. 

Das Roheinkommen ist die Summe del' Reinertrage, welebe die 
Gesamtheit del' Wirtschaftszweige (Ertragsquellen) dem Subjekt ab
wirft. Hiel'in kommt die Leistungsflihigkeit desselben abel' dann nieht 
zum Ausdruck, wenn noeh Passivzinsen und Renten auf dem Rohein
kommen lasten. Nach Abzug derselben ergibt sich das Reineinkommen. 
Nul' dieses deekt sieb.. mit dem Hermann-Schmollersehen Einkommens
begriff, d. h. mit derpersonlichen Leistungsfabigkeit, 

Naeh den Einkommensteuergesetzen bildet das Reineinkommen die Grund
lage der Besteuerung, abwohl dieselben nur yom Einkommen sehleehthin spreehen, 
aueh dann, wenn vom Roheinkommen die Rede ist. 

Die Unterseheidung zwischen Roh- und Reineinkommen wi I'd gegen
standslos, wenn del' Empf1i.nger del' Reinertrage uber diesel ben frei 
verfugen kann, d, h. wenn er biervon keine Sehuldzinsen usw. zu be
streiten hat. Alsdann sind die Reinertrage aueh sein Einkommen. 

In del' :B'orstwirtschaft bildet unter del' Voraussetzung, daB auf dem 
Walde keine Sehulden lasten, bei aussetzendem Betl'ieb del' Bodenrein
el'trag (Bodenrente), bei j1i.brliehem Betrieb del' Waldl'einertrag (Boden
rente und Zins des Holzvorratskapitals) das j1i.hrliehe Einkommen des 
Waldbesitzers. Die Einkommens~ odeI' Ertragsquelle ist beim aus
setzenden Betrieb del' Boden, beim jahl'liehen Betrieb auBer dem Boden 
noeh del' Holzvorrat. Erst das Vorhandensein des Holzvorrates bzw. 
des Normalvorrates ermoglieht den Bezug einer j1i.hrlichen Voll
nutzung aus einem gegebenen Waldkorper. Diesel' Holzvorrat muE 
yom Waldbesitzer entwedm' mit dem Boden gekauft odeI' im Laufe 
einer Umtriebszeit nacbgezogen werden. Er stellt daber ein Betriebs
kapital VOl', dessen Zins das Einkommen des Besitzers bildet. - Hat 
del' Waldbesitzer Sehuldzinsen aus dem Reinertrag hinauszuzahlen, 
dann vermindert sieh sein Einkommen urn den Betrag derselben. 

Ertrag und Kapital sind objektive, Einkommen und Vermogen 
subjektive Begriffe. 

3. Gewinn, Eiullahm!', Uberschu6. Ertrag und Einkommen sind 
wissensehaftlich und zum Teil aueh gesetzlich festgelegte Begriffe. In 
del' kaufmilnnisehen und kameralistischen (fiskalischen) Buchfiihl'ung 
werden indessen beide Begriffe nieht immer streng auseinandergehalten. 
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Daher haben sieh in del' Gesehiiftsspraehe Bezeiehnung'en eingeblirgert, 
die den genannten wissensehaftliehen Begriffen aus dem Wege gehen 
und mehr oder weniger neutrale Begriffe an deren Stelle setzen. Dahin 
gehoren die Bezeiehnungen Brutto-, Rein-, Betriebsgewinn, 
Rei n e inn a h me, A k t i v I' est, Bet r i e b s li bel' s e huB. Die wirt
sehaftliehe Bedeutung derselben kann nul' im Anhalt an die Bilanz, fUr 
die es keine bestimmte Terminologie gibt, beurteilt werden. 

Aueh im groBeren Forsthaushalt ist das jahrliehe Betriebsergebnis 
nicht ohne weiteres als Waldreinertl'ag odeI' Einkommen zu quaIi
fizieren. Vielfaeh werden den Einnahmen und Ausgaben Betrage zu
gereelmet, die mit dem Betrieb als solehem nichts zu tun haben (Kauf
betrage, Forstreehtsabfindungen, Kosten fUr Forstpolizei und Bewirt
sehaftung von Gemeindeforsten, Unterrieht usw.). Deshalb gebraueht 
man die wissensehaftlieh nieht verbindliehen Bezeiehnungen R 0 h -
einn ahme, Reineinnahme, Ei nnahmeli bel' seh uB, Betrie bs
li b er s e huB. Ais Gnmdlage fUr die Waldwertreehnung und Statik 
konnen die so bezeiehneten Betl'iebsergebnisse nieht sehleehthin gelten. 

III. Die Produktionselemente der Forstwirtschaft 1). 

Die Produktionselemente (Produktionsfaktoren) del' F(lrstwirtsehaft 
sind Bod en, K a pit a 1 und A l' b e i t. 

Dieselben bilden die Eillkommensquellell des Waldbesitzers. Del' 
Boden gewiihrt die B odenren te (Grundl'ellte), das Kapital die Kapital
rente odeI' den Zins, die Al'beit die Arbeitsl'ente -odeI' den 
A I' b e its 10 h n. -

Jedes del' genannten Produktionsmittel hat einen g-ewissen wirt
sehaftliehen Wert. Die Mitwirkung derselbell bei del' Erzeugung von 
Holz oderanderen Waldprodukten erseheint als Produktions- odeI' 
Kostenaufwand, den das fertige Produkt dem Waldbesitzer zu
rUekvergliten muB. 

1. Boden. 
a) Del' Bod en kommt fiir die Forstwirtsehaft in Betracht als I'aum

Hehe Ullterlage (Standort) sowie als Triiger ullentbehrlieher Nahrstoffe 
und das Pflanzenleben beding-ender Naturkrafte. 

Als Naturfaktor kommen dem Boden gegenliber dem Kapital und 
del' Arbeit besondere Eigensehaften zU: 

1. Er hat einen l\1onopoleharakter, wei! e1' nul' in besehrankter 
raumlieher Ausdehnung vorhanden ist und nieht vermehrt werden 
kann. 

2. El' ist raumlieh gebunden, ullbeweglich und nieht libertragbar. 

') Mit Beschrankung auf das flIT die Waldwertrechnung und forstliche Statik 
unbedingt Notwendige. Der volkswirtschaftliche und forstpolitische Charakter 
der forstjichen Prod 11k tionsfaktoren ist in meinem Han d b 11 C h de r For s t p 0 Ii t i k , 
2. AufL, 1922, S. 38f£. ausfiihl'lich behandelt. 
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b) Die Bod e n r e n t e ist der Preis del' Nutzung des Bodens. Sie 
ist gleich dem Reinertrag, den del' Boden abwirft. Diesel' ergibt sicb, 
wenn samtlicbe fill' die Nutzbarmachung des Bodens aufgewendeten 
Kosten von dem Rohertrag in Abzug gebracht sind. Die erwirtschaftete 
Bodenrente bildet das Einkommen des scbuldenfreien Grundbesitzers 
aus seinem Boden. Sie ist keine von vol'llweg gegebene GroBe, sondel'll 
del' Rest, del' vom Hohertrag ubrig bleibt, wenn die Anteile del' in del' 
Produktion mitwirkenden Faktoren Kapital und Arbeit von demo 
selben abgezogen sind (Monopolpreis). 

Sind diese Anteile gleich dem Rohertrag, dann bleibt fill' die Boden
rente nichts mehr ubrig, d. h. sie ist gleich Null. Sind sie groBer als del' 
Rohertrag, dann ergibt sich rechnerisch eine negative Bodenrente. 
Dieselbe ist aher keiile wirtschaftliche GroBe, E.ondel'll nUl' ein rech
nerisches Ergebnis (s. Bodenertragswert). 

Die re I a ti v e H ahe del' Bodenrente wird bedingt durch die Frucht
barkeit und die Absatzlage des Grundstilcks, durch die Intensitat del' 
Wirtschaft (Gesetz des abnehmenden Bodenertrages) und durch den 
Wechsel del' Nachfrage nach Waldprodukten infolge del' wechselnden 
Bevolkerungsziffer. 

Die a b sol ute H 0 he der Bodenrente wi I'd bestimmt durch den 
Preis del' Bodenprodukte, also des Holzes und del' N ebennutzungen. 

Deshalb ist die Bodenrente aueh bei Wahrung des Grundsatzes del' 
Wirtsehaftlichkeit in der Nutzbarmachung des Bodens keine gleich· 
bleibende GroDe. Sie unterliegt den Sehwankungen del' Produktions
bedingungen und del' Produktenpreise. Ihre jeweilige Bohe ist nur 
del' Ausdruck der zeitlieh mogliehen Leistungsfahigkeit des Bodens. 

Die GroDe del' Bodenrente wird aber aueh von der Art del' Wirt
sebaftsfilhrung durch den Besitzer beeinfiuBt. Hohe Ausgaben ver
kleinel'll die Bodenrente. Sind diesel ben nul' in del' Personlichkeit des 
Bodenbesitzers begrlindet, dann nimmt die Bodenrente einen subjekti ven 
Charakter an und kann nicht mehr als AusfiuB der Ertragsflihigkeit 
des Bodens gelten. 

c) Die Bodenrente oder del' Bodenreinertrag bestimmt den Bod e n
wert. Da die Rente erst erwirtschaftet werden muB, d. h. das Er
gebnis del' Wirtschaftsfilhrung ist, be s tim m t sic h de r We r t des 
Bodens nicht nach den Produktionskosten, sondern naeh 
der Ertragsfahigkei t. Die kapitalisierte Bodenrente ist del' Boden
ertragswert, d. i. del' erwirtschaftete Bodenwert. 

Del' so festgestellte Bodenwert kann abel' nul' dann als Unterlage 
fill' die Festsetzung des Tausehwertes des Bodens gelten, wenn er sich 
auf die durchschnittliche, von jedem Besitzer des Bodens realisierbare 
Bodenrente stutzt. Nur unter diesel' Voraussetzung stellt er den Kapital
wert des Bodens und, bezogen auf die Rechtspersonlichkeit des Be
sitzers, dessen Ve I'm 0 ge n vor. 

Die subjektive Bodenrente kann niemals als Grundlage fill' die 
Ermittelung des Bodentausehwertes c1ienen. 

Stellt der Besitzel' sein Bodenkapital in den Dienst del' Holz
produktion, dann erseheint del' Zins desselben odel' die Bodenrente aJs 
Produktionsaufwand des el'zeugten Bolzes. 
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2. Kapital. 
Das wiehtigste Kapital der Forstwirtsehaft ist del' HoI z v 0 r rat. 

El' ist zu den nmlanfenden, aber lange Zeit in der Wirtsehaft gebundenen 
Kapitalien zu reehnen. Statistiseh betraehtet macht der Wert des 
Holzvorrates in groBeren fur den Nachhaltsbetrieb eingerichteten Wald
korpern ungerahr 80% des Waldwertes aus. Deshalb ist die Forstwirt
sehaft sehr kapitalintensiv. Dieser wirtsehaftliehe Charakter ist urn so 
mehr ausgepragt, je hoher die Umtriebszeiten sind, weilmit der Hohe 
derselben aueh der Holzvorrat zunimmt. Die kapitalextensivste Form 
ist der Niederwald. 

Die Jntensitat einer Betriebsform ist nieht maJ3gebend fur die 
R en tab iIi ta t derselben. Finanzwirtsehaftlieh muB die GroBe des 
Holzvorrates in einem angemessenell Verhaltnis zu dem el'zielbaren 
Reinertrag stehen. 

Von den iibrigen Bodenwirtschaften unterseheidet sieh die Forst
wirtsehaft auell dadllreh, daB das fert i ge Pro d uk t und d as Vorra ts
kapital aus demselben Stoffe, namlieh aus Holz, bestehen. 
Ein Untersehfed liegt nur in den versehiedenen Sortimenten alter und 
jUllger Bestande. Diese Eigentiimlichkeit hat zur Folge, daB der Wald
be sitzer dureh Steigel'ung del' Holzpreise nicht bloB hohere Eillnahmen 
bezieht, sondern daB er aueh direkt reicher an Kapital wird. Hierdurch 
wird aber auell die Wirtschaft von selbst kapitalintensiver. Streng 
genommen kann hier aber nur die Wertzullahme ill Betracht kommell, 
die auf die gesteigerte Naehfrage des Holzes zuriickzufiihrell ist, nicht 
jene, die mit dem sinkenden Geldwerte zusammenhangt 1). 

Von sonstigen Kapitalanlagen in del' Forstwirtschaft siud die Holz
transportanlagen (Wege, Waldeisenbahnen, FloBerei - und Triftanstaltell, 
Holzlagerplatze) sowie die Gebaude (hauptsachlieh Beamtenwohnungen, 
Arbeiterwohnungell, Unterkunftshiitteu) zu nennen. Die Werkzeuge, 
GerMe, Instrumente, Maschinell usw. spielen keine groBe Rolle. 

3. Arbeit. 
Die Forstwirtsehaft ist sowohl in bezug auf die Verwaltullg wie 

ill bezug auf die Lohnarbeit arbeitsextensiv. Soweit die Kosten fitr 
die Arbeitsbetatignng nieht direkt aus dem ErlOs del' .I<'orstprodukte 
bestritten odeI' zum Kapitalaufwand gesehlagen werden, erseheinen sie 
rechneriseh unter den Verwaltungskosten. 

Bewirtsehaftet del' Waldbesitzer seinen Wald selbst, dann kann 
er fiir sich als Arbeitsrente jenen Betrag' in Anrechnung bringen, den 
er einem gedungenen Verwaltungsbeamten bezahlell miiBte. 

1) V gl. J u d e i c h, Tharander forst\. Jahrbllch 1879, 23. 
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:Z;wei ter A b sehni tt. 

Del' forstliche ZinsfnJ3.· 

I. Der Zinsfu6 im allgemeinen. 

1. Begriff. 

9 

Zins ist der Preis fiir die Nutzung- des Kapitals. Er bildet den 
Ertrag des Kapitals und das Einkommen (Rente) des Kapitalbesitzers. 

Das Verhaltnis des Kapitalertrages zum Werte des Kapitals heiBt 
Z ins f u B. Bezeiehnet man ersteren mit R, letzteren mit K, dann 

driiekt del' Quotient ~ den ZinsfuB aus; bezogen auf die Werteinheit 

des Kapitals. 
Den auf 100 Werteinheiten des Kapitals entfallenden Teil des 

Kapitalertrages nennt man Prozent (Perzent). Man bezeichnet 
dasselbe mit p. Aus del' Pr<Tportion R: K = P : 100 erhalt man 

R 
p = K .100. 

Das Prozent wird in del' Regel auf ein Jahr hin festgestellt. 

2. Die Hohe des Kapitalzinses. 

Die Hohe des ZinsfuBes wird bedingt dureh das Angebot und 
di e N aehfrage der Ka pi t alien. 

Auf Seite des K a pit a I b e s i tz e r s wirkt bestimmend auf die 
Zinshohe: 

a) Del' Wert del' Kapitalnutzung fUr den eigenen Verbraueh oder 
Erwerb. Fiir Ablassung derselben muB ibm mindestens der Preis 
vergiitet werden, den er bei eigener Verwendung des Kapitals erzielen 
konnte. 

b) Die Bequemliehkeit und Sieherheit del' Kapitalanlage. 1st del' 
Bestand des Kapitals odeI' del' Bezug del' Zinsen unsieher oder 
gefahrdet, dann wird ein hoherer Zins beansprueht (Assekuranz- oder 
Risikopramie). Aueh die Zeit des Zinsenanfalles ist oft aussehlaggebend. 

e) Die Konkurrenz del' anderen Kapitalverleiher. . 
Auf Seite des Darlehensnehmers (Kaufers) sind wirkende 

Bestimmungsgriinde: 
a) Die Produktivitat und Verwendbarkeit del' Kapitalien. 
b) Die Bedingungen, unter welehen sie geliehen werden, als Art del' 

Riiekzahlung, Zeit und Form del' Zinszahlung, Dauer del' Gewahrung 
(lang- und kurzfristig). 

e) Die Konkurrenz del' anderen Darlehensnehmer. 
Unter dem landesiibliehen ZinsfuB versteht man den allge

meinen DurchsehnittszinsfuB s i e her angelegter Kapitalien. Als An
haltspunkt hiel'fiir gilt im allgemeinen das tatsacbliehe Verzinsungs-
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prozent der mi.indelsicheren Wertpapiere (Anleihen des Staates, der 
Gemeinden, Pfandbriefe). Der landesiibliche ZinsfuB ist um so hOher, 
je geringer die wirtsd1aftliche Entwickelung eines Landes ist. In Staaten 
mit alter Wirtschaftskultur und fortgeschrittener Kapitalanhaafung ist 
er daher niedriger (England, Frankreich) wie in den erst im Auf
schwung begriffenen (Deutschland). AuBerdem sind die politischen 
Zustande und die internationalen Kapitalstromungen von EinflaB. 

Mit dem Fortschritt del' Kultur und Wirtschaft hat del" 
landesiibliche ZinsfuB die Neigung zum Sinken, kann 
aber nie gleich Null werden. Der Zug der Zeit geht auf die 
ErhOhung der Arbeitsrente und die Erniedrigung der Kapitalrente. 

Den ZinsfuB fUr bestimmte Kapitalanlagen und Unternehmungen 
mathematisch rein darstellen Zu wollen, ist unmoglich. Denn derselbe 
ist durchaus keine faktische GroBe, sondern ist vermengt mit Risiko
pramien, Amortisationsteilen, Affektionswerten, Spekulationsgewinnen 
und oft auch mit Arbeitsleistungen. Er ist eine Summe verschiedener 
wirtschaftlicher Faktoren und innerhalb bestimmter Grenzen fort
dauernden Schwankungen unterworfen. Mit letzteren muB jede 
Wirtschaft, jedes Gewerbe and jeder Industriebetrieb 
rechnen. Daher lassen sich fiir bestimmte Zeitraume und 
Kapitalanlagen wohl die Grenzen des ZinsfuBes nach 
oben und unten einschatzen, die endgiiltige Festsetzung 
der numerischenHohe desselben innerhalb der moglichen 
Grenzen abel' ist lediglich ein Willensakt des Kapital-
besitzers. ' 

1st der ZinsfuB hoeh, dann ist die Nutzung des Kapitals (Geldes) "teuer", 
ist er niedrig - "b illi g". In diesem Sinne sprieht man' von teuerem oder 
billigem Geld. 

Ursprungliehes Einkommen ist der Zins, wenn seine Hohe dureh den 
Erfolg des Unternehmens bestimmt wird, au s bed u n g e n e s Einkommen, wenn 
er den im voraus ausbedungenen Preis fiir die Nutzung des Kapitals durch einen 
anderen darstellt (Darlehnszins, Miet-, Pachtzins). Beim forstlichen Betrieb ist 
der forstliehe 'ZinsfnB der MaBstab fur das ausbedungene Einkommen, das tat
sachliche Verzinsungsprozent der Ausdruck fur das ursprungliche Einkommen. 

Der Hypothekarzi"nsfuB fiir erste Hypotheken unterliegt ala ausbe
dungene Vergiitung fiir die Gewlihrung des Hypothekenkapitals geringeren 
Sehwankungen als der vom Borsenkurs abhlingige Darlehnszins fiir Staatspapiere, 
ist aber etwas hoher als dieser, weil eine Hypothek zwar eine sehr solide, aber 
keine liquide, schwerflillige Kapitalanlage ist. Er betrug vor dem Kriege 4-41/2 %. 

Der k auf m ltnnis c h e K red i tzi ns f u B fiir kurzfristige Darlehen, dessen 
ausgepragtester Reprlisentant der Dis k 0 n t 0 zi n s fiir Wechsel ist, sprillgt je 
nach der Gesch1tftskonjunktur und der damit zusammenhlingenden Geldflussigkeit 
auf und abo De r L 0 mba r d z illS f u B fiir Darlehen gegen Verpfandung von 
Wertpapieren und 'Varen ist um 1 % bOher als der DiskontozinsfuB. 

Geschichtliches. Der Zins fiir feste Kar,italanlagen (sog. Rentenkauf im 
Gegensatz zu den kurzfristig:en Darlehen der Geldwechsler) betrug in Deutsch
land ill 14. Jahrhundert 10% und sank bis ZUIll 16. Jahrhundert auf 5%. 
Fugger forderte 1568 von der bayerischen Landschaft "die landlaufige Ver
zinsung" Yon 5 0/0. In Eng I an c1 war der Zins 1650 6 %, am Anfang des 
18. Jahrhunderts 5, 1757 3. 1813 5, 1820 4,5, 1845 3,2, 1897 2,7, 19042,9, 
1913 3,4 0/0. Die KOllvertienmg der 3"!o Konsols ill 2':. % erfolgte 1903. Fiir 
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die Kriegsanleihe mnBte England 1915 4'/. % gewll.hren. In H 0 11 and sank 
am Ende des 17. Jahrhunderts infolge des wirtschaftlichen Aufbliihens der Zins
fuB auf 2'h %. 

1m Jahre 1813 erreichte infolge der Kriegszeiten die Realverzinsung der 
p reu Bi s ch en Staatsschllldscheine die Hllhe von 16,3 °/0. 

Von 1815 bis 1845 sank der ZinsfuB in Deutschland von 8 % auf 3 % 
(Zeit des Friedens nach den Napoleonischen Kriegen), von 11:145 -1871 stieg er 
aus AnlaB des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwungs, des Geldbedarfs fiir 
die Eisenbahnbauten, der Geldabfuhr nach Nordamerika, der Griindung von 
Aktiengesellschaften usw. wieder bis auf 5°,'0, von 1871-1898 ging er wieder 
heruntel' bis auf ca. 3,4 % , von 1899-1901 betrug er etwas iiber 3,fi%, von 
1902-1906 etwa 3,4%, von 1907-1910 etwa 3,8 % ,19113,8,19123,9,19134,07, 
1914 bis 31. Juli 4,04,%. - Zur Zeit haben die Staatspapiere die Fiihrung des 
landesiiblichen ZinsfuBes verloren. A uch das Verzinsungsprozent der Pfandbriefe 
ist stark schwankend. 

H. Das Wesen des forstlichen ZinsfuJ3es. 
Die in einem forstlichen Betrieb angelegten Kapitalien sollen durch 

den Ertrag verzinst werden. Die Frage ist daber, auf welchen Zins
fuB del' Waldbesitzer seinen Detrieb einstellen kann, und ferner, mit 
welchem ZinsfuB er die erwirtschaftete jabrlicbe odeI' periodiscbe 
Rente kapitalisieren darf, um den Tauscbwert oder Vermogenswert 
seines Waldgrundstiicks zu berechnen. 

Del' fiir diese Zwecke del' forstlicben Werts- und Rentabilitats
berecbnung untersteilte und geforderte ZinsfuB beiBt del' for s t 1 i c he 
ZinsfuB. 

Den VergleicbsmaBstab fiir die Beurteilung del' EiIitraglicbkeit 
eines Unternebmens bildet gemeinhin del' landesiibliebe ZinsfuB, weil 
derselbe sichel' und miibelos von jedermann durcb den Erwerb miindel
sicberer Wertpapiere erzielt werden kann. Von Untel'nehmungen, deren 
El'tl'agnisse schwankend und nicht unbedingt gesicbel't sind (Industl'ien, 
Scbiffahl't, Eisenbabnen, Versicbel'ungen, Banken) fol'dert del' Kapitalist 
ein hObel'es Vel'zinsungspl'ozent (Dividende). Die wil'kliche Hobe 
desselben wird dul'ch den Borsenhandel festgestelH. Sie geht iiber 
den landesiiblichen· ZinsfuB binaus. Bringt das Unternehmen mebr 
als den borseniiblichen ZinsfuB ein, dann wird del' Kaufpreis del' Aktie 
im entspreebenden Verbaltnis erhOht, steht die Dividende unter jenem, 
dann steht del' Preis der Aktie unter dem Nominalwel't (Parikurs). 
Aussehlaggebend ist demnach, daB dem Kaufer von erfolgreiehen 
Dividendenpapieren odeI' Aktien nicbt die volle, auf das Griindungs
kapital entfallende Verzinsung zugebilligt wird, sondern nur ein vom 
Bol'senhandel nach dem innel'en ·Wert del' Unternebmung bemessenel' 
'feil derselben.Der Vel'kaufel' andel'el'seits nimmt den wahl'end seiner 
Besitzzeit el'zielten Zuwachs an Dividende als seinen Gewinn in An
spruch, inderu er den Vel'kaufspl'eis del' Aktie entspl'echend hoher stellt. 

Das in der Bodenwil'tschaft, d. h. in del' Land- und Fol'stwirtschaft 
angelegte Kapital ist hinsichtlieh seiner Rentabilitat weniger auf 
Augenblicksel'folge als vielmehr auf seine stetige und dauernde Er
werbsfahigkeit angewiesen. Aus Griinden, die spater noeh ausfiihr
lich dargelegt werden, liegt del' forstliche ZinsfuB nicht iiber, sondel'll 
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unter dem landesiiblichen. Wie del' Preis oder Kurs del' Aktie im 
Borsenverkehr immer auf den borseniiblichen ZinsfuB, del' hoher ist 
als der landesiiblicbe, eingestellt wird, so stellt sich del' Wert des 
Waldes im offentlicben Vel'kebr immel' auf den forstlicben ZinsfuB, 
der niedrigel' ist als del' landesiibliche, ein. Del' bisherige Wald
besitzer gesteht dem Kaufer des Waldes nicht schon bei del' Besitz
iibergabe eine Verzinsung des Kaufpl;eises (Anlagekapitals) zu, die 
gleich oder hohel' ist als del' landesiibliche ZinsfuB, sondern del' 
neue Besitzer muB sicb mit der Hoffnung begnUgen, daB er diesen 
ZinsfuB im Laufe der Zeit en'eichen wird. 

Del' forstliche ZinsfuB ist also nieclriger als der landes
iibliche. Um welchen Betrag er unter diesem stebt, hangt in erster 
Linie von del' Beurteilung del' Steigerungsflihigkeit del' Holzpreise und 
damit des Reinertrages, dann abel' auch von dem Grad der Ein
schatzung der Vorteile ab, die mit del' Anlage eines Kapitals in del' 
Forstwirtschaft verbunden sind. 

Wenn nun anch del' fiir jedes Kapital erreichbare landesiiblicbe 
ZinsfuBdas Ausgangsniveau fUr die Wahl des forstlichen ZinsfuBes 
bildet, so ist damit docb nicht gesagt, daB diesel' unter allen Um
standen dei'i Bewegungen des Iandesiiblichen folgen muB. 

Die Gl'enze wird durch die Erwerbsfabigkeit del' Wald
wirtscbaft gezogen. Nul' insoweit die Aussicht bestebt, daB die 
Verzinsung des Waldkapitals in absebbarer Zeit auf die Hohe des 
landesiiblichen Zinses gebraeht werden kann, ist zwischen beiden 
ZinsfiiBen ein normales Spannungsverhaltnis moglich. Geht del' landes
iiblicbe ZinsfuB sprunghaft in die Hobe, dann kann ihm der forstliche 
nicbt un mittel bar folgen, weil auch eine etwa gleichzeitig einsetzende 
Steigerung del' Holzpreise nieht die Gewahr fUr ihren dauernden 
Bestand bietet. 

Die Erwerbsfahigkeit del' geordneten W aid wirtscbaft wird fast 
ausschlieBlieh dureh die Hohe der Holzpreise bestimmt und begrenzt. 
Bis vor dem Krieg lagen dieselben nicht so, daB der landesiibliebe 
ZinsfuB unter allen Umstanden als tatsacbJiche Verzinsung der in 
der Waldwirtscbaft festgeIegten Kapitalien hatte erreicbt werden 
konnen. Die Holzpreise, die sich nicht nach den Produk
tionskosten, sondern nach dem Gesetz von Angebot und 
Nachfrage rich ten, waren VOl' dem Krieg im Verhaltnis 
zu dem groBen Zeitaufwand, den die Produktion des 
Holzes erfordert, zu nieder. 

Einen Anhaltspunkt dafiir, ob der forstliche ZinsfuB mit der Leistungs
flihigkeit des Waldes im Einklang steht, bieten die Bodenertragswerte, 
welche sich fiir die besten Standorte und Verkebrslagen des Nadel
holzes berechnen. Ein zu hober forstlicher ZinsfuB fiihrt in diesem 
Fall zu Bod e n we r ten, die als zu niedrig aus dem Rabmen del' in 
der Land- und Forstwirtscbaft iiblicben Grundstiickspreise herausfallen 
und sogar schon fUr maBig hohe Umtriebszeiten negativ werden. 
Umgekehrt liefert ein zu kleiner ZinsfuB so hohe forstliche Boden
werte, daB dieselben fUr den Grundstiicksverkebl' nicht mehr in 
Frage kommen. 
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Bodenwerte, welche mit del' forstwirtschaftlichen Ertragsfahigkeit 
des Bodens im Widerspruch steben, fiihren aucb zu sinnlosen Bestands
erwartungs- und Kostenwerten. Ferner wi I'd das Verhaltnis zwischen 
den Bestandserwartungs- odeI' Kostenwerten und den Abtriebswerten 
durch einen nnforstlicben ZinsfuB bis zur Unnatttrlicbkeit verzerrt. 

1st del' forstliche ZinsfuB zu hocb, dann kann del' Waidrentierungs
wert einer normalen Betriebsklasse sich niedl'iger berechnen ais del' 
Wert des Holzvorrates als Foige des negativen Bodenwertes. Schon 
del' Abtriebswert des HoIzvorrates kann groBer sein ais del' berechnete 
Waidrentierungswert. 

Wenn die Erwagungen und Tatsacben zu dem Ergebnis fiibren, 
daB del' objektive forstliche unter dem landesiiblichen ZinsfuB steht, 
so folgt daraus nicht, daB dieses Spannungsverbaltnis von ewigerDauer 
sein miiBte. 

Sollten die HoIzpreise nicbt mebr steigen odeI' sogar sinken oder 
die Ausgaben ·fUr Arbeit und Steuern jede Mebreinnahme aufzebren, 
dann wird man die Waldwirtscbaft mit einem ZinsfuB kalkulieren, 
die dem Iandesiibliehen mindestens nabe kommt odeI' aucb iibersteigt. 
Ertragt die Waidwirtscbaft diese finanzielle Belastung nicbt, dann 
biiBt sie als Erwerbsquelle ihre privatwirtscbaftIicbe S·tellung ein. 
Praktiscb miiBte diesel' Zustand zur Verstaatlicbung der Waidwirtschaft, 
d. b. del' Holzzucht fUbren. 

Del' forstliche ZinsfuB wird nicht von del' absoluten 
Hobe derHolzpreise beherrscbt, sondern von dem landes
iiblicben ZinsfuB und del' Steigerungsfahigkeit der Holz
pre i s e. Er IaBt sicb nicht durch Rechnung, sondel'll nur durch Dber
legung und allgemeine Anhaltspunkte feststellen. 

Durch den forstlichen ZinsfuB wird auch dem S t e i g end e I' Ver
waIt u n g s k 0 s ten Rechnung getragen. 

III. Die Arten des forstlichen Zinsfut\es. 
Der forstliche ZinsfuB kommt. in Betracht als Wirtschaftzins

fuB und ais KapitalisierungszinsfuB. In beiden Formen kann 
er einen objektiven und cinen subjektiven Cbarakter baben. 

Zu unterscheiden vom forstlicben ZinsfuB ist das tatsacbliche Ver
z ins ung s pro zen t. 

1. Der objektive allgemeine forstliclte Zinsfull. 

Del' allgemeine forstlicbe ZinsfuB hat wie del' landesiiblicbe ZinsfuB 
einen objektiven Charakter, d. b. seine Hobe bestimmt sieb ohne Riick
siebt auf die Pel'sonliehkeit des Inbabers des Waldes. Eine feste mathe
matiscb feststellbare GroBe ist er ebensowenig wie del' landesiibliehe 
ZinsfuB. 1m allgemeinen entspl'icbt er dem durcbscbnitt
lichen Verzinsungsprozent, welches del' nacb privatwirt
scbaftlichen Grnndsatzen geleitete, recbtlicb und wirt
schaftlicb ungehcmmte, dem Vel'kebr aufgeschlossene 
}<'o 1'S t b etl'i e b It b w i 1'ft. Voraussetzungist also strengste Wi1'tschaftlich-
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keit naeh del' Riehtung, daB die Ertrage auf die hoehstmogliehe Leistung 
und die Ausgaben auf ·ein mogliehes MindestmaB eingestellt werden. 

Dieser ZinsfnB ist 
a) als WirtschaftszinsfuB das Rentabilitatsniveau del' Forst

wil'tsehaft iiberhaupt und del' objektive pri vatwirtsebaftliebe Rentabili
tiitsmaBstab fiir die Einzelbetriebe, 

b) als Kapitalisiel'ungszinsfuB die Grundlage fUr die Bereeh
nung des objektiven gemeinen Tausehwertes des "Waldes und seiner 
Bestandteile (Boden und Bestand). 

Seine GroBe kann man zur Zeit auf 3 % veranschlagen. 

2. Der subjektive forstliche Zinsfu6. 

Darnnter ist jener ZinsfuB zu versteben, den del' Waldbesitzer naeh 
MaBgabe seiner personlicben Verhaltnisse und Interessen fUr sieh fest
setzt. Derselbe kann naturlieh mit dem objektiven forstliehen ZinsfuB 
zusammenfallen. 

Er dient: 
a) Als WirtschaftszinsfuB. Als solcher bat er die Bedeutung, 

daB del' Waldbesitzer ihn als seill Rentabilitatsniveau Qetraehtet, seine 
forstlicbe BetriebsfUbrung nach ibm einriehtet und mit del' Erwirt
schaftung desselben zufrieden ist. 

Zur Wabl eines WirtsebaftszinsfuBes, del' niedriger ist als del' ob
jektive, kann del' Waldbesitzer dadureh veranlaBt werden, daB die 
Unterstellung des letzteren unter Umstanden zn betriebsteehnisehen 
Konsequenzen fUhrt, denen sieh del' Waldbesitzer nicht unterwerfen 
will odeI' kann. Urn denselben aus dem Wege zu geben, begniigt er 
sich von vornberein mit einer niedrigeren Verzinsung. 

Je niedriger derWirtsehaftszinsfuB ist, urn so bequemer 
un d el asti sebe I' wi rd di e B etri e b s fuh run g. Da die Umtriebszeit 
urn so hober wird, je kleiner del' unterstellte WirtschaftszinsfuB ist, 
und hobe Umtriebszeiten einen groBeren Holzvorrat bedingen als niedrige, 
wird die Wirtsehaft durch die Wabl eines niedrigen WirtschaftszinsfuBes 
direkt kapitalintensiver. Indirekt ergibt sieh eine hahere Kapitalinten
sivitat dadurch, daB sieh bei einem niedrigen ZinsfuB bOhere Kapital
werte bereehnen als bei einem bOheren. Diese hohel'en rechnungsmaBigen 
Kapitalwerte haben indessen nul' einen subjektiven Cbarakter. 

Das absolute Einkommen des Waldbesitzers wlrd durch die Wahl 
eines klein en WirtsehaftszinsfuBes nieht verbessert. Nul' die bucbmaBige 
Bilanz macht auBerlieh einen beruhigenderen Eindruck. 

Als unterste Grenze konnen 2 0.10 gelten. 
Del' subjektive WirtsehaftszinsfuB kann natul'lieh auch hOher sein 

als del' objektive, wenn dieProduktionsverbaltnisse des Waldes be son del's 
gunstig sind. Die WirtsehaftsfUhrung wird dadureh unter Umstanden 
sehr gespannt. 

Nicht jeder Waldbesitzer kann unter allen Umst!lnden nach den strengsten 
Grundslttzen der Wirtschaftlichkeit seinen Betrieb einrichten. Er steht oft unter 
dem Zwange von Notwendigkeiten, die ihn vorfibergehend oder dauernd ver
hindern, den an sieh moglichen groBten Ertrag aUB dem Walde herauBzuholen 
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und die Ausgaben, insbesondere die Verwaltungskosten, auf ein geringstes MaB 
zuriickzufi.i.hren. 

Der Typus eines solehen Waldbesitzers ist der S t a at, der selbst bei grund
sittzlieher Verfolgung des privatwirtsehaftliehen Standpunktes ortlieh und zeitlieh 
ZugesUtndnisse ans politisehen und gemeinwirtsehaftliehen Riicksiehten maehen 
muB, die die Einnahmen schmitlern und Ausgaben staatsreehtlieher Natur Zll 

leisten hat, die den Reinertrag aus dem fiskalisehen \Valdbesitz dauernd herab
driieken (Pensionslast z. B.). Aber aueh andere Waldbesitzer, wie Gemeinden, 
Sti ft un g en, ja aueh p ri v a te GroBw a I d b esi tze r konnen unter dem Zwange 
ahnlicher Verhitltnisse stehen. Die Sehwerflilligkeit, die dem forstliehen Betrieb 
seiner Natur naeh eigen ist, wltehst mit der GrtlBe des Waldbesitzes (Reehnungs
legung, Kontrolle, Instanzenzug) und beeintrltehtigt proportional ihrer Zunahme 
das finanzielle Ergebnis. 

1m Gegensatz zum Staat kann der klein b It uer lie heW al db e si tz er, der 
keine Verwaltungskosten im engeren Sinne (Personalaufwand) aufzuwenden hat, 
den Betrieb (Fltllung, Kulturen) personlieh ausfiihrt, der jede Stange nutzt und 
gut zu verwerten weiB, einen sehr hohen Reinertrag erzielen und dadureh zur 
Wahl eines hohen WirtsehaftszinsfnBes veranlaBt werden. 

b) Ais Ka pi talisie run gszi n s fuB. Zur Festsetzung des objektiven 
Tauschwertes kann del' subjektive forstliche ZinsfuB nur unter del' 
Voraussetzungverwendetwerden, daB auch del' subjektiveRein
ertrag, auf den er sich griindet, der Rechnung unterstellt 
wi r d. Denn del' objektive Tauschwert stiitzt sich auf den durchschnitt
lichen objektiven Reinertrag und auf den objektiven forstlichen ZillSfuB. 

Steht del' subjektive forstliche ZinsfuB unter dem objektiven, dann 
erhalt man durch Kapitalisierung des objektiven Reinertl'ages ein zu 
groBes Rechnungsergebnis und umgekehrt durch Kapitalisierung des 
niedrigen subjektiven Reinertrages mit dem objektiven ZinsfuB ein 
zu kleines. 

Daraus folgt, daB man bei Festsetzung des Tauschwertes eines 
Waldgrmldstiickes mit dem Kapitalisierungszinsfu13 nicht planlos und 
willkiirlich umspringen darf. 

Folgende schematische Beispiele werden den Zusammenhang klar 
machen. 

Beispiel 1. Ein Privatwaldbesitzer erwirtschaftet aus seinem Walde 
nachhaltig jahrlich eine Einnahme von 6000 11'£., hat jahrlich 600 M. 
Ausgaben ufid erzielt somit eine jahrliche Reineinnabme von 5400 M. 
Er rechnet mit dem forstlichen Zinsful3 von 30/0 und setzt daher den 

. 5400 
Verkaufswert des Waldes auf -0- = 180000 M. fest. 

,03 
Tritt nun del' Staat als Kaufer auf, dann wird er vielleicht nul' mit 

einer jabl'licben Einnabme von 5600 1\'1. recbnen konnen und als Aus
gabe 110011'£. in Ansatz bringen miissen. Die von ibm aus diesem Walde 
erzielbare jahl'licbe Reineiunabme ist somit nul' 4500 1\'1. Ais Kapitali
sierungszinsfuB unterstellt el' abel' auch nul' das Prozent, welches er 
erfabrungsgemaB aus seinem Forstbetrieb erwirtscbaftet, hier 21/2 fJ/o• 
Um den Preis, um welcben er diesen Wald kaufell kaun, zu bestimmen, 

4500 
reehnet er also OO? = 180000 1\1. 

, _5 
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Kornmt ein Kaufer in Betracht, del' aus irgendwelchen Grunden 
annimmt, daB er die Einnahme auf 6800 M. erhOhen, die Ausgaben 
auf 500M. verminderu, also eine jahrliche Reineinnahme VOll 6300 M. 
erzielen kann, del' abel' auch mit einem Verzinsungsprozent von 31 /2 

rechnet, weil er sonst auf die Waldwirtschaft verzichtet, dann berechnet 
6300 

er den Kaufpreis, den er geben kann, auf 0,035 = 180000 M. 

Jeder del' drei Interessenten bewertet also den Wald auf 180000 M., 
abel' die Unterlagen fUr die Rechnung bemiBt jeder nach seinen Ver
haltnissen. 

Wtirde del' Staat mit seinem Zinsful3 von 21/2% die Reineinnahme, 
welche der Privatwaldbesitzer erzielt, kapitalisieren, so kiime er auf 

. 5400 
den zu hohen Kaufprels von 009 = 216000 M. Wurde er seine ReiH-

, ~5 
einnahme von 4500 M. mit dem WirtschaftszinsfuB des Privatwald-

. k' I" d . d K f . 4500 besItzers aplta lSleren, ann ware er au preIS --= 150000 M., 
0,03 

den der Private aber mit Recht zuriickweisen wurde. 
I1eispiel 2. Ein Grundbesitzer unterstellt ein Hektar Waldboden, 

der ihm bisher bei 80 jiihriger U mtriebszeit einen Abtriebsertrag von 
6000 ]\'l, geliefert und einen jahrlichen Verwaltungsaufwand von 6 M. 
verursacht hat, dem Verkauf. Er berechnet danach mit Unterstellung 
des ZinsfuBes von 3 0/0 den jahrlichen Reinertrag auf 

( 6000 6 ) 
1,038°-1 - 0,03 0,03 = 12,72 M. 

12,72 
und den Bodenwert auf -0-- = 424 M. 

,03 
Der Staat, der als Kiiufer auf tritt, schliigt seine jiihrlichen Ver

waltungskosten zu 9 M. an und berechnet demnach' seinen jahrlichen 
Reinertrag auf 

( 6000 __ 9_) _ "9 ' 
1 038°-1 003 0,03 -- 9, i ~ M. , , 

Auf Grund besonderer Erwagungen setzt del' Staat ferner seinen 
WirtschaftszinsfuB auf 2,292 0,'0 fest. Fiir die Berechnung des Boden
wertes stehen ihm daher zwei Wege offen: 

1. Entweder geht er von dem jahrlichen Reinertrag aus,' den del' 
Private erwirtschaftet und del' als moglicher Reinertrag gemeinhin 
g'ilt, und von dem forstlichen ZinsfnB zu 3 % und erhalt so einen Boden· 
wert von 

12,72 = 49 M 
0,03 -4. 

2. Oderer geht von seiner Rente von .!!,721VL aus und von seincm 
WirtschaftszinsfuB von 2,292 Ofo nnd rechnet 

972 ° 0~292 = 424 M. , 
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Un ric h t i g ware es, wenn del' Staat mit seinem ZinsfuB die Rente 
des Privaten kapitalisieren wilrde. Del' Bodenwert wilrde sich so zu 
hoch berechnen, namlich auf 

12,72 
0,02292 = 555 M. 

Andererseits wilrde del' Verkaufer nicht darauf eingehen konnen, 
daB del' Staat zwar mit dem forstlichen ZinsfuB, abel' mit s e i n e I' 
Rente rechnen wollte. Dadurch wilrde del' Bodenwert zu nieder, namlich 

9,72 = 324 M. 
0,03 

Es ist wohl zu beachten, daB die j a h 1'1 i c heR en t e unter allen 
Umstanden mit dem objektiven forstlichen ZinsfuB berechnet werden 
muB. Wiirde del' Staat mit seinem WirtschaftszinsfuB von 2,292 0/0 
seine jahrlich erzielbare Rente berechnen, so ware dieselbe 

( 6000 9) 
1,0229280 -1 - 0,02292 0,02:&92 = 17,83 M. 

und del' Bodenwert 

17,83 = 778 M. 
0,02292 

IV. Das Verzinsnngspl'ozent. 
Del' forstliche ZinsfuB ist nicht gleichbedeutend mit dem Verzinsungs

prozent. Wegen del' langen Produktionszeitraume be1'uht jede forst
liche Finanzrechnung unmittelbar odeI' mittel bar auf Diskontierung 
odeI' Prolongierung. Hiezu ist ein ZinsfuB erforderlieh, del' VOl' Be
gin n der Rechnung festgestellt werden muB. Das ist eben del' forst
liehe ZinsfuB, der fiir sich eine ausbedungene, gleichsam autonome 
GroBe darstellt. 

Das Verzinsungsprozent ist das prozentische Verhaltnis zwischen 
Ertrag und Produktionsaufwand (AnlagekapitaI). Es bringt die tat
saehIiche Verzinsung des Betriebes in einem bestimmten Zeit-
abschnitt zum Ausdruek. . 

Mit dem forstlichen ZinsfuB wird die Waldwirtschaft 
gerechnet, damit ist abel' nicht gesagt, daB sie sich nul' 
zu diesem verzinst. Die tatsachliche Verzinsung ist in 
der Regel viel hoher. 

Das Ziel der Wirtsehaft muB sein, dasVerzinsungsprozent mindestens 
auf die Hohe des unterstellten forstliehen ZinsfuBes zu bringen. Del' 
Kaufer eines Waldstiiekes oder Waldkomplexes bemiBt daher aueh 
zunaehst den Kaufpreis nach diesem Gesichtspunkt. Del' forstliche 
ZinsfuB bildet das g e w 0 11 t e mindeste V erzinsun gsprozent und den 
VergleiellsmaBstab fiir die Beurteilung del' GroBe und Bewegung des
selben. 

Ein Waldbesitzer, del' seit sehr langen Zeiten den Wald besitzt und 
keinen Erwerbspreis zu Bueh stellen hat, kann seinen Wald in del' Regel 

End res, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Auf I. 2 
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nul' nach dem Vermogenswert veranschlagen, d. i. del' Preis, den el' 
beim Verkauf des Waldes gegenwill'tig erzielen konnte. Diesel' berechnet 
sich auf del' Gl'undlage des Reinertl'ages und des unterstellten objektiven 
forstlichen ZinsfuBes. Steigen die Ertrage des Waldes, dann steigt in 
dem gleichen Verhaltnis auch del' Verrnogenswert. Deshalb kann in 
diesern Falle das el'wil'tschaftete Verzinsungsprozent auf Htngere Zeit
raume nicht fiber dem forstlichen Zinsfu~ stehen. Wird diesel' tat
sachlich erwirtschaftet, dann steht del' Reinertrag zu dem Vermogens
wert irn richtigen Verhaltnis. Nul' dieses wird im gegebenen FaIle durch 
das Verzinsungsprozent ausgewiesen, die Gewinn- und Vermogens
mehrung dagegen komrnt in demselben nicht zurn Ausdruck. 

Jm praktischen Forstbetrieb liegt indessen die Sache so, daB del' 
von JabI' zu Jahr anfallende Reinertrag nieht immer in einern genauen 
mathernatischen Verhaltnis zurn Vermogenswert steht. Das Verzinsungs
prozent unterJiegt daher auch bei an sich geordneten Betriebsverhalt
nissen jahrlichen Schwankungen. In dem Ausweis diesel' liegt die weitere 
praktische Bedeutung des errechneten Verzinsungsprozentes, weil da
durch del' Waldbesitzer fiber die l<'olgen aller Vorgange in seinem Be
trieb ziffermaBig aufgekUirt wird. 

Eine andere Bedeutung hat das Verzinsungsprozent fill' jenen Wald
besitzer, del' den Wald urn einen bestimmten Preis erworben hat. In
dem er diesen als festen Anlagewert seiner Rechnung zugrunde legt, 
bildet fitr ihn das Verzinsungspl'ozent einen Gradmesser fitr die Ren
tabilitat seines Anlagekapitals. Solang'e dasselbe dem forstliehen Zins
fuB, del' zur Feststellung des Kaufpreises diente, gleich ist, hat del' 
Waldbesitzer noch keinen Gewinn erzielt und derVel'mogenswel't ist 
gleich dem Ankaufspreis. In demselben Verhaltnis abel' als del' Rein
crtl'ag des Waldes steigt, steigt auch das Verzinsungspl'ozent. Auf 
diese El'hOhung spekuliert del' Waldbesitzer. Del' forstliche ZinsfuB 
bildet mithin in diesem Fallc nicht die obere, sondeI'll die untere Grenze 
des Verzinsungsprozentes. J e mehr die Holzpreise steigen, um so groBer 
wil'd die wil'kliche Verzinsung. Sie kann dem landesfiblichen ZinsfuB 
nicht bloB gleichkommen, son del'll ii bel' dens e I b en no ch wei t 
hi n a us g e hen. Trotzdem zieht sie den forstlichen ZinsfuB nicht nach 
sich hin. Denn sie ist nur ein rein subjektivel' Rentabilitatsmesser fitl' 
den Waldbesitzer. Vel'kauft er den Wald wieder, dann fordert er nicht 
sein ursprfingliches Anlagekapital, sondeI'll die mit dem forstlichen 
ZinsfuB kapitalisierte Rente, d. h. den jetzigen Vermogenswert. 

Aus den vol'stehenden El'orterungen ergibt sich, daJ3 ein errechnetes 
Verzinsungsprozent nicht als WirtschaftszinsfuB gelten kann. Denn 
seine Hohe wi I'd vom untel'stellten WirtschaftszinsfuB direkt beeinfluJ3t. 
Die sa.chsische Staatsfol'stverwaltung legt z. B. ihrel' Wald
kapitalberechnung einen WirtschaftszinsfuB von 3 % zugl'unde. Wenn 
sie nun in einem Jahl' nur eine Verzinsung des Waldkapitals von 2,6% 
erzielt, dann werden diese 2,6 % nicht zu ihrem WirtschaftszinsfuB. 
Diesel' ist nach wie VOl' 3 %. Wfirde sie ihl'en Betrieb fitl' die Zukunft 
auf den Wil'tschaftszinsfuB von 2,6 % einrichten, dann ware es nul' 
ein Zufall, wenn das tatsachliche Verzinsungsprozent sich mit dem 
neuen Wirtschaftszinsful3 von 2,6°,0 decken wfirde. Denn die Anderung 
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des WirtsehaftszinsfuBes hat eine Anderung del' Umtriebszeit, del' Ein
nahmen und der Kapitalwerte zur Folge. Wie eine solche neue Kon
stellation aUer Rentabilitatsfaktoren auf-das Verzinsungsprozent zuriick
wirken wiirde, lliBt sieh von vornherein nieht sagen, namentlieh dann 
nieht, wenn die Untel'verzinsung dureh die Ausgaben verursacht wird. 

v. Die besollderen Griinde fiir die Anwendung eines 
forstlichen Zinsfu6es. 

Die Tatsache, daB dem Kaufer eines Waldes nieht der landesiibliehe, 
sondern nur der niedrigere forstliehe ZinsfuB zugestanden wird, daB 
somit der zu erlegende Kaufpreis im Zeitpunkt der Eigentumsiiber
tragung sieh nieht zu dem landesiiblichen, sondern nur zu dem forst
lichen ZinsfuB verzinst, hat erfahrungsgemaB nieht zur Folge, daB del' 
Wald ein wenig begehl'tes Vermogensobjekt ware und sein Besitz nieht 
angestrebt wiirde. 1m Gegenteil, das iibel'sehiissige Kapital in den 
Handen von Grundbesitzern und Industriellen wurde in den letzten 
Jahrzehnten immer mehr zum Erwerb von Waldbesitz verwendet. 
Aueh del' bauerliehe Wald findet stets willige Abnehmer. Es miissen 
also Griinde vorliegen, die den Kaufer zur Anlegung von Gestehungs
kosten iiber die mit dem landesiibliehen ZinsfuB kapitalisierte Rente 
hinaus veranlassen und den Verkaufer bestimmen, den Wert seines 
Waldes nieht naeh dem landesiibliehen ZinsfuB zu bemessen. Diese 
Griinde sind I): 

1. Das Steigen del' Geld- und Naturalertritge sowie des 
Waldvermogenswertes. 

a) S t e i g end e rHo 1 z pre i s e. Der aussehlaggebende Grund fiir 
die Anwendung eines hinter dem landesiibliehen zuriiekbleibenden 
forstliehen ZinsfuBes liegt in dem steten Steigen der Holzpreise. Del' 
dadureh dem Kaufer in sieherer . Aussieht stehende kiinftige Gewinn 
wil'd yom Verkaufel' teilweise noeh filr sieh in Anspruch genommen 
und diskontiert dem Kaufpreis zugesehlagen. Andererseits kann del' 
Kaufer mit einer an Bestimmtheit grenzenden Wahrseheinliehkeit damit 
reehnen, daB er in absehbarer Zeit eine Rente erzielen wird, die seine 
Kapitalanlage mindestens zu dem landesiibliehen ZinsfuB verzinst. 

Wirft z. B. ein auf den j1i.hrliehen Naehhaltsbetrieb eingeriehteter 
Wald im Jahre einen Reinertrag von 15000 M:. ab, dann bereehnet 
sieh sein gegenwartiger Wert bei Unterstellung eines forstliehen Zins
fuBes von30jo auf 

1 ~ ~~o = 500000 M:. , 
Kauft jemand den Wald um diesen Preis, so verzinst sieh das An

lagekapital so lange, als del' Reinertrag derselbe bleibt, nur zu 3 0/ 0 • 

') V gl. auch die vorzliglichen Artikel von J u d e i c h libel' dieses Thema im 
Tharander forstl. Jahrbuch 1870, S. 1, und 1872, S. 131. 

2* 
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ErhOht sich dieser abel' infolge Steigens del' Holzpreise auf 20000 M., 
dann betragt die Verzinsung 

20000.100 _ 0/ 
500000 - 4 o. 

Hatte der Verkaufer sich darauf eingelassen, daB der Kaufpreis 
durch Kapitalisierung der gegenwartigen Rente von 15000 M. mit 4 0/ 0 

f . d d d d' 15 000 0 1\' . estgesetzt WH, ann wiir e leser --0- = 3750 OJ.. gewesen sem 
0, 4 

und der Kaufer hatte sofort eine Verzinsung von 4 0 10 erzielt. Durch 
die Erhohung des Reinertrages auf 20000 M. wiirde del' neue Besitzer 
in den GenuB einer Verzinsung seines Anlagekapitals von 

20000.100 0 

375000 = 5,33 /0. 

Hieraus wird unmittelbar 

11- 1,Opn 
10 nnd , x - 1,Otn 

Oder setzt man 

x = 1,Op -1,Ot .100= P -t. 
1,Ot 1,0 t 

1010 1+ x t x.t , p= , x.l,Ot= 100+100+ ]00' 



Die Griinde flir die Anwendung eines fOnltlichen ZinsfnBes. 21 

und streicht man das letzte Glied als sehr klein, dann wird nlthernngsweise 

X= 1) -to 
(Lehr, im Handb. der Forstw. 1. AuH. II, 25 u. Allg. Forst- u. Jagdztg. 1883, 19; 
Stotzer, ebenda 1883, 35.) 

Beispiel. 1st p = 4%, t = 1 9/0, dann wird 

_ 1,04 - 1,01 100 _ 4 - 1 _ 2 97 0/ 
x - 1,01 . - 1,01 -, 0. 

1st A = 10000 M., n = 80 Jahre, dann wird 
10 000 10 000 . 1,0180 

1,0297"0 -1 = 1,048°_1,0180 = 1064 M. 

Rechnet man dagegen mit dem NltherungszinsfuB x = 4 - 1 = 3 %, dann wird 

10000 
1 0380 _ 1 = 1037 M., , 

also zu klein. 
Sinkt der Preis jlthrlich urn tOfo, dann wird 

K=A{ 1 + 1 + .. ) = ___ A __ 
\1,Otll .1,Opll I,Ot2ll .1,Op2ll 1,Otll.l,Opll-1 

A A 
und 1,0 Xll - 1 - 1,Otll. 1,0pll - l' 
hieraus 

p·t 
x=(1,Ot.l,Op-l)100=p+t+ 100-

Beispiel. x = 4+ 1 +~-~~ = 5,04 %. 
100 

2. Flir jlthrliche Renten: a) Steigt die jlthrliche Rente r urn t%, dann 
wird 

1,Ot 1,0 t2 + r. 1,Op 
K=r+r· 1,Op +r. I,Op2 - .. = J,Op-I,Ot' 

Setzt man nun sinngemltB wie vorhin 

r r.l,Op d . d I,Op-l,Ot 100 p-t 
O,Ox = 1,0 P -1,0 t' ann Wll' x = 1,Op • = 1,Op . 

(M i c k Ii t z, Osterr. Vierteljahrsschr. f. Forstwesen, 1915, Heft 3 u. 4.) 

Beispiel. 1st p = 4%, t = 1 %, dann wird 

_ 1,04 - 1,01 _ 4 - 1 _ 3 _ ° 
x - --1 04-- . 100 - 104 - 104 - 2,8846 /0. 

, " 
lst r = 10000 M., dann wird 

10000 _ 10000.1,04 _ 346 667 
0,028846 - 1,04-1,01 - . 

Rechnet man dagegen mit dem NltherungszinsfuB x = 4 - 1 = 3°jo, dann 
wird 

10000 
003- = 333 333 M., , 

also ebenfalls ein zu kleines Resultat. 
Es iet aber zu bemerken, daB das Teuerungszuwachsprozent keine mathe

matisch genaue GroBe, sondern nur eine geschlttzte DurchschnittsgrllBe ist und 
deswegen die Abweichungen del' Rechnungsergebnisse praktisch nicht als Fehler 
eingewertet werden dUden. 
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Sink t die jithrliche Rente r urn tOto, dann wird 

K - r + r + _ r.l,Ot.l,Op -r+ 2 0 2 ... - 0 1,0t.l,Op 1,0t .1, p 1,0t.l, p-l 

und 
r r.l,Ot.l,Op 

0,0 x = 1,0 t . 1,0 P - l' 

p+t+ p.t 
hieraus x = 1,Ot .1,Op -1 .100 = 100. 

1,Ot .1,Op 1,Op .1,Ot 

4+1+~ 
x = 1,04 . 1,~~O = 4,7981 0/ 0• Beispiel. 

1st del' landesiibliche ZinsfuB 4%, del' Teuerungszuwachs 1 % uJ?d 
solI das in einer normalen Betriebsklasse anzulegende Kapital15 000 M. 
Reinertrag abwerfen, dann kann del' Kaufer von folgenden Erwagungen 
ausgehen: 

1. Er laBt den Teuerungszuwachs auIler Betracht und rechnet mit 
dem landesiiblichen ZinsfuB. Er bietet daher 375000 M. und 
erhalt daraus eine jahrliche Rente von 375000.0,04 = 15000 M. 

2. Er zieht das Teuerungszuwachsprozent in Rechnung und kiirzt 
den landesiiblichen ZinsfuB urn dessen Betrag, unterstellt also 
einen forstlichen ZinsfuIl von 3 %. Er bietet demnach 500000 l\f. 
und erhalt bei diesel' Rechnung wieder eine jahrliche Rente von 
500000.0,03 = 15000 M. 

Del' erste Fall ware natiirlich fUr den Kaufer del' giinstigere, weil 
das kleinere Anlagekapital eine g'iinstigere Aussicht auf baldigen Ge
winn bietet. Wie abel' vorhin ausgefUhrt wurde, raumt del' Verkaufer 
dem Kaufer einen solchen greifbaren Gewinn nicht ein. 

Das Steigen del' Holzpreise wird allgemein hervorgerufen durch 
das Sinken del' Kaufkraft des Geldes und absolut durch die zu
nehmende Nachfrage nach Holz infolge Zunahme del' BevOlkerung 
und del' Vermehrung del' Verwendungsarten des Holzes (Papierindustrie, 
chemische Industrie). Ortlich und zeitlich kann eine ErhOhung del' 
Holzpreise durch den Bau von StraBen, Eisenbahnen, Kanalen und 
anderen Transportanlagen, durch die Eisenbahn- und ZolJpolitik herbei
gefiihrt werden. 

Die ErhOhung del' Nadelholzpreise in den letzten vier Jahrzehnten 
VOl' dem Kriege kann man durchschnittlich jahrlich auf mindestens 
1,5 % veranschlagen, del' Buchenholzpreise auf 1 %, del' Eichenholz
preise auf 3-4 %. 

Bei del' Festsetzung des 0 b j e k t i v e n ZinsfuBes darf indessen del' 
volle Betrag des Teuerungszuwachsprozentes nicht beriicksichtigt 
werden. Einmal aus Vorsicht, wei! eine absolute GewiBheit, daB die 
Holzpreissteigerung in gleichem Grade sich fortsetzen wird, nicht ge
geben ist, dann weil auch die VerwaltutJgskosten steigen und ferner 
zur Wahrung del' wirtschaftlichen Lebensinteressen des jetzigen Wald
besitzers odeI' del' jetzigen Generation. 
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Je tiefer namlich del' forstliehe ZinsfuB unter dem landesiiblichen 
steht, urn so langere Zeit dauert es, bis das mit ersterem berechnete 
Anlagekapital den landesiiblichen ZinsfuB einbringt. J eder Waldbesitzer 
bzw. jede Generation hat abel' Anspruch, . den aus del' Steigerung del' 
Rolzpreise wie del' Waldertrage iiberhaupt sich ergebenden Gewinn 
noeh zu erleben und zu genieBen. Wi I'd ein holler Teuerungszuwachs 
voll auf den forstlichen ZinsfuB abgewalzt,dann lauft del' Besitzer 
Gefahr, daB nieht er, sondeI'll sein Besitznachfolger die landesiibliche 
Verzinsung bezieht. 

Daraus folgt, daB nul' ein kapitalkraftiger Waldbesitzer, del' 
auf die landesiibliche Verzinsung seines Waldkapitals nieht an
gewiesen ist, seinen forstlichen ZinsfuB mit dem vollen Teuerungs
zuwaehsprozent belasten kann. Diesel' ZinsfuB hat dann sub j e k -
tiven Charakter. 

1st del' jahrliehe Waldreinertrag z. B. 10000 M., dann betragt fur 
. 10000 . 

x = 3 % del' Kaufprms ° 03 = 333333 M. Wenn sleh derselbe zu 4 0 /0 , 
verzinsen solI, muB del' Reinertrag auf 333333' 0,04 = 13 333 steigen; 
Betragt del' rreuerungszuwachs 1,5%, dann erhiilt man das Jahr, von 
welchem ab diesel' Reinertrag anfallt, aus 

_ 13333 
10000' 1,0Io11 = 13333, woraus 1,01511 = 10000 = 1,333. 

Sucht man fur den Nachwertsfaktor 1,333 in del' Faktorentafel I 
odeI' VI in del' ZinsfuBrubrik 1,5 das einsehlagige J ahr n auf, dann findet 
man das Jahr 19. Das heiBt: Yom 19. Jahre ab tritt del' Kaufer in 
den GenuB del' vierprozentigen Verzinsung seines Anlagekapitals von 
333333 !.VI. odeI' 18 Jahre lang hat del' Kaufer eine geringere Verzinsung 
als 4%. 

Ratte del' Kaufer den ganzen Teuerungszuwaehs von 1,5 % auf 
den forstliehen ZinsfuB iibertragen und den vVald zu 2,5 % erworben, 

. 10000 
dann ware del' Kaufprms 0,025 = 400000 M., del' erhoffte Reinertrag 

, 16000 
400000' 0,04 = 10000 lVI. und 1,01511 = 10000 = 1,600, woraus n = 32 

Jahre. Die Rente von 4 % wiirde also erst nach VerIauf von 31 Jahren 
fiillig . 

. rst R = jlthrlicher Ertrag, p = landesiiblieher, x = forstlicher ZinsfuB, t = 
Teuerungszuwachsprozent, dann ist allgemein 

R.O,Op 

10tll-~---E. , - R - x' 

Berechnet man danach fiir den landesiiblichen ZinsfllB von 40/0 nnd fiir ver
schiedene forstliche ZinsfiiBe und Teuerungszuwachsprozente jeweils das Jahr, 
von welchem ab das Anlagekapital sich zu 40/0 verzinst, dann ergibt sich folgende 
Tabelle: 
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Forstlicher Zinsfull 
Teuerungszuwachs 

% 
1 0 io I 1,5 0/0 I 2 °/0 I 2,5 % I 3% 

-
Jahre 

0,5 - 195 140 940 I 58 
1,0 140 98 70 47 

I 
29 

1,5 93 66 47 32 

I 
19 

2,0 70 49 35 24 15 
2,5 56 40 28 19 

i 
12 

3,0 46 33 " 24 16 

I 

10 
3,5 41 28 20 14 8 
4,0 36 25 18 12 7 

I I 
Betrltgt z. B. t = 2,5 % und hat der Kltufer den Wald Zll 3% erworben, dann 

vergehen 11 Jahre, bis sich sein KapitaI Zll 4% verzinst (n = 12). 

b) Die Moglichk ei t derErh 0 hung des Holz m as se n ertrage s 
nach Menge und Qualitat. In vielen Waldgebieten kann die Er
zeugungskraft des Bodens ergiebiger ausgeniitzt werden als es bishel' 
geschehen ist durch Vervollkommnung del' Verjiingungsverfahren, ge~ 
wissenhafte Bestandspflege bis zum Abtriebsalter, verstandnisvolle Aus
niitzung des Standortes durch die geeignetsten Holzarten, WechseJ. der 
Holzarten, Wahl del' giinstigsten Betriebsformen usw. 

Die Produktivitat kann ferner durch Beseitigung' st6render Ein
fliisse, wie der Forstrechte, Streu- und Weidenutzung, zu hohen Wild
standes, del' Forstfrevel, gehoben werden. 

c) Die ErhOhung des Geldertrages kann auch durch sorgfaltige Aus
nutzung und Verwertung von Neb e n nut z un g en (Beeren, Pilze, 
Samereien, Streu, Zierreisig usw.) herbeigefiihrt werden. In der Regel 
wurden die moglichen Einnahmen dieser Art bisher bei del' Festsetzung 
des Waldwertes auBer Ansatz gelassen. 

d) Del' Waldbesitzer hat endlich auch die Moglichkeit, durch die 
Vel' arbei tung sei n e s Holzes zu Hal bfab rika ten (Schnittwaren) 
und Fertigwaren noch einen gewerblichen Unternehmergewinn mit del' 
Waldrente zu verbinden. 

e) Die ErhOhung del' fol'stlichen Rente durch die steigenden Holz
pl'eise und die Hebung der Massenproduktion hat die ErhOhung des 
Vel'mogenswertes des Waldes zur unmittelbaren Folge. Del' Wald
besitzer wird, wenn er seinen Wald wirtschaftlich behandelt, ohne sein 
Zutun reicheI'. Daher bildet der Wald eine zukunftsreiche Vermogens
anlage, deren Wertzuwachs einen voriibergehenden Verlust an Zinsen 
aufwiegt. 

2. Die Sicherheit des Waldbesitzes. 

Dieselbe el'streckt sich sowohl auf das Kapital wie auf die Rente. 
a) Das K a pit al besteht in dem Boden und in dem Holzvol'rat. 

DaB del' Boden eine unbedingt sic here Kapitalanlage ist, steht ohne 
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wei teres fest. Aber auch der Holzvorrat ist trotz der vielen Schliden, 
die dem Walde infolge von Naturereignissen drohen (Insekten, Wind, 
Schnee, Eisanhang, Feuer usw.) gegen Entwertung oder Vernichtung 
sicherer gestellt als die landwirtscbaftlichen Erzeugnisse und die An
lagewerte in industriellen Unternehmungen. Nur durcb Feuer kann 
das Holz bis zur volligen Unbrauchbarkeit vernichtet werden. Aber 
auch dieser Fall tritt bei iilteren Bestanden nur ausnahmsweise ein. 
Durch aIle anderen Naturereignisse wird das Holz entweder nur zum 
Absterben gebracht oder mehr oder weniger bescblidigt. Verwertbar 
bleibt es aber immer. Nun hat sich die Situation der Waldbesitzer in 
den letzten Jahrzehnten dddurch wesentlich gebessert, daB gerade das 
am meisten geflibrdete Nadelholz fast in unbegrenzten Mengen verkliuf
lich ist, und zwar yom Papier- und Grubenholz an bis zu denstarken 
Sortimenten. Der Umstand, daB Deutschland einen sehr groBen Teil 
seines Holzbedarfes aus dem Auslande bezieben muB und der Holz
verbrauch der Welt immer zunimmt, hat die wirtschaftliche Sicherheit 
des europliischen Waldbesitzes wesentlich erhoht. 

GewiB verursachen auBerordentlich groBe Holzanfalle auch ver
hiiltnismliBige Einnahmeausfiille und verhliltnismliBig hi:ihere Betriebs
kosten (Steigen del' Arbeiterlohne, Bau von Transportanlagen); allein 
diese EinbuBen bewegen sich erfahrungsgemiiB in ertraglichen Grenzen, 
wenn die Aufarbeitung und Ausbringung des Holzes mit Energie und 
Umsicht betlitigt wird. 

Ferner stehen dem Waldbesitzer doch vielerlei Mittel zur Verfiigung, 
urn Schiiden abzubalten oder docb abzuschwlichen. Gegen Feuerscbaden 
kann er sich versichern. Viele Insektenschaden konnen durch recht
zeitige Beobachtung und Anwendung von Vorbeugungsmitteln ver
hiitet werden. Dazu kommen die waldbaulichen und sonstigen Vor
kehrungen: Vermeidung zu dichter Kulturen, planmliBigeDurchforstung, 
entsprechende Verteilung der Altersklassen, Erziehung von Misch
bestlinden, Anlegen von Feuerstreifen, Wundhalten des Waldrandes 
und der Schneisen usw. In jiingeren Bestlinden konnen oft entstandene 
Beschlidigungen durch die Bestandspflegc UIld sonstige N aehhilfen 
wieder korrigiert werden. 

Gehen ganz junge Bestlinde und Kulturen zugrunde (Pilze, In
sekten, Frost und Hitze, Hagel, Sehnee), dann ist der verlorene Kapital
wert verhliltnismliBig gering (Kulturkosten). 

b) Der Rentenbezug. Gegeniiber der Landwirtschaft und der 
Industrie hat die Forstwirtschaft den Vorzug der stetigeren Rente. In 
der Forstwirtschaft gibt es keine MiBernten wie in der Landwirtschaft, 
keine an bestimmte W ochen gebundene Erntezeit (verregnetes Getreide, 
Heu !), kein Verderben des geernteten Produktes durch Lagerung, keine 
Arbeiternot in dem intensiven Grade wie in der Landwirtschaft und 
keine so groBen Preisschwankungen. 

Holz ist kein Modeartikel, sondern ein unentbehrlicher und stets 
verkauflicher Rohstoff. Mehranflille infolge von Naturereignissen konnen 
im groBeren Waldbesitz durch Einsparungen in den nlichsten Jahren 
an anderen Waldorten wieder ausgeglichen werden. Durch die Anlegung 
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eines Reservefonds kann sich zudem jeder Waldbesitzer gegen Einnahme
ausfli.lle siehern. 

In Anlehnung an ein bekanntes Borsensprichwort kann man daher 
sagen: Wer einen ruhigen Schlaf dem guten Essen vorzieht, filr den 
bietet der Wald eine empfehlenswerte Kapitalanlage. 

3. Die Liquiditiit des Waldvermogens uud des Reutenbezuges. 

Abgesehen davon, daB Waldungen im ganzen leicht verkituflieh 
sind, ist der Waldbesitzer jederzeit in der Lage, das Holz aller alteren 
Bestande, bei Nadelholzern auch del' jiingeren, illnerhalb kiirzester 
Zeit zu verauBern. Andererseits kann er seinen Waid als Sparkasse 
beniitzen und im FaIle des Bedarfes groBere Geldeinnahmen sofort 
fIiissig machen. 

4. Die Bequemlichkeit derVerwaltung und Betriebsfiihrullg. 

Del' Forstbetrieb erfordert wenig und namentlich kein lebendes 
Inventar, keine umfangreichen Betriebsgebitude, keine in Hausgemein
schaft zu unterhaltende Dienstboten und daher nul' in seltenen Fallen 
ein direktes personJiches Eingreifen des Besitzers. Die Verwaltung kanll 
mit wenigen Beamten, del' Betrieb mit verhllltnismaBig wenigen Arbeitern 
gefilhrt werden. Die Kontrolle und Rechnungsfiihrung ist leichter und 
iibersichtlicher als in der Landwirtschaft und Industrie. Daher eignet 
sich del' Waldbesitz ganz besonders zur Veranlagung groBer Vermogen. 

5. Die Liinge des Produktiouszeitraumes. 

Solange wie in der Forstwirtschaft bleibt kein Kapital an eine An
lage zinstragend g·ebunden. Jedes andere mobile und immobile Ver
mogen wechselt innerhalb eines Zeitraumes von 80-100 Jahren wieder
holt seinen Besitzer und wird aus einer Anlage in die andere gebracht. 
Mit solchen Transferierungen sind immer klein ere odeI' groBere Ver
luste an Kapital und Zinsen verkniipft (Gebiihren, Steuern, Kurs
verluste, Entgang von Zinstagen). Ein in del' Forstwirtschaft angelegtes 
Kupital wirbt dagegen stetig mit Zinseszinsen weiter wahrend des ganzen 
Produktionszeitraumes. 

Diesen Gesichtspunkt brachte zum erstenmal die "Anleitung zur Waldwert
berechnung" fiir PreuBen (Berlin 1866 und 1888) zurn Ausdruck mit den Worten: 
"Je Htnger ein Zeitraum, fUr welchen ein Kapital ohne Unterbrechung und ohne 
daB die fur die mit del' Wiederanlegung des Kapitales und der Zinsen verbundenen 
Muhen, Kosten, Zeitverluste und zeitweise Zinsausflille eintreten, werbend sichel' 
angelegt wird, um so geringer kann del' ZinsfuB sein." 

6. Das Sinken des Zinsfu.6es mit steigender Kultur. 

Wahrend der langen Produktionszeitraume der Forstwirtschaft 
kommt dieses volkswirtschaftIiche Gesetz zur Geltung, trotzdem durch 
gewaltige Erschiitterung'en des Wirtschaftslebens del' ZinsfuB fiir langere 
Zeit in die Hohe gehen kanu. 
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7. Die persiinliche Wertschatzung des forstlichen Grundbesitzes aus 
Neigung und wegen der indirekten Vorteile, 

die sein Inhaber fiir sich personlich in Rechnung stellt. Die 'l'alente 
und Neigungen der Menschen sind gliicklicherweise nach verschiedenen 
Richtungen ausgebildet. Del' Borsenspekulant findet die Forstwirt
schaft langweilig, weil sie nicht taglich Gewinnchancen bietet, dem 
Gl'undbesitzer dagegen Jiegt es nicht, sein Kapital den Wechselfallen 
des Geldmal'ktes anzuvertrauen. J edel' von beiden will nach seiner Art 
leben, verdienen und reich werden. WeI' Forstwirtschaft treiben will, 
muB sich mit einer geringen Verzinsung wahrend seiner ersten Besitz· 
zeit in del' Regel begniigen. Dazu kommen noch vielfach Vorteile und 
Annehmlichkeiten, die als Affektionswerte angeschlagen werden: Del' 
mit Grundbesitz verbundene politische EinfluB, gesellschaftliches An
sehen, Jagdgelegenheit usw. Diese subjektiven Momente konnen aller
dings auf die absolute Rohe des objektiven forstlichen ZinsfuBes nul' 
dann zuriickwirken, wenll die Konkurrenz diesel' Kauferklasse so groB 
ist, daB dadurch die Erwerbung von Wald fiir andere, lediglich die 
Ertragsfahigkeit bemessende Kaufer sehr erschwert ist (Waldhunger). 

In dersILchsischen Staatsforstwirtschaft wird, allerdings nach 
einer nicht einwandfreien Methode, jILhrlich das Verzinsungsprozent des Wald
kostenkapitals (Buchwertes) fiir die einzelnen Reviere und fiir den Gesltmtwald
besitz des Staates berechnet. Der Wirtschafts· und KapitalisierungszinsfuB 
ist '3 % (s. Statik unter Wirtschaftserfolg). Das berechnete Verzinsungsprozent 
betrug durchschnittlich 
1864/73 2,59 1897 2,72 
1874/83 2,57 1898 2,71 
1884/93 2,44 1899 2,48 
1894 2,39 1900 2,68 
1895 2,39 1901 2,31 
1896 2,53 1902 2,10 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

2,31 
2,45 
2,39 
2,21 
2,63 
2,42 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

2,18 
2,19 
2,44 
2,67 
2,63 
2,12 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

],41 
3,14 
4,76 
5,37 
8,29 

1m Jahre 1913 schwankte das Verzinsungsprozent der 9 Forstbezirke zwischen 
1,84% und 3,35 0.'0, der 110 Forstreviere zwischen 0,12% und 4,15 % . Dber 3 % 
hatten 2 Forstbezirke, 39 Forstreviere;- 2 Forstreviere erforderten ZuschuB. 

1m Jahre 1899 wurde durch den deutschen Landwirtschaftsrat die 
Rentabilitlit von 1524 landwirtschaftlichen Betrieben des Deutschen Reiches mit 
zusammen 207444 ha FUtche und einem Verkehrswert von 301,5 Mill. M. unter
sucht. Hiervon waren 86°/9 bliuerliche Betriebe. Als dnrchschnittliche Gesamt· 
verzinsung hat sich im ganzen Reich 2,1 0/0 ergeben. - In Bayern speziell war 
die Durchschnitttiverzinsung nur 1,90/0, in der Pfalz nur 1,5% . Von sILmtlichen 
Betrieben haben nur Hi Betriebe eine Verzinsung von tiber 3"/0 ergeben, 50% 
ergaben tiberhaupt keine Rente. - Die Richtigkeit dieser Berechnungen wurde 
allerdings vielfach bestritten. Mit Riicksicht auf den Zweck, Mhere landwirt
schaftliche Zolle zu erwirken, wurde die Berechnung als tendenzi1ls bezeichnet. 
Zweifellos hat sich seit der Zollgesetzgebung von 1906 die Lage der Landwirt
schaft erheblich gebessert. - Das p reuB is c h eLan d e so konom ie ko Ileg'i u m 
hat in einer Denkschrift vom 21. August 1900 konstatiert, daB "die Berechnung 
der Produktionskosten fiir Getreide auBerst schwierig und einwandfrei nicht 
durchfiihrbar ist." - AufVeranlassungder pre uB isch en Re gi e rung berechnete 
A e re b 0 e iill Jahre 1910 die Verzinsung der geschlossenen Domanenvorwerke 
des preuBischen Staates nach dem Wert des Jahres 1901, weil die Pachtzeit 18 Jahre 
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betrligt nnd daher der Dnrchschnitt der letzten 18 Jahre genom men werden mnBte. 
Danach ergab sich eine Brnttoverzinsnng von 3,14%. Nach Abzng der Ver
waltnngskosten mit 3'/2 % der Einnahmen und einer Amortisationsqnote fiir 
Meliorationsbanten von 2/a % berechnete sich eine Nettoverzinsnng von 2,73%. 
1m Jahre 1899 wnrde die Verzinsnng aller Domlinen anf 2,26°/0 berechnet. -
Von f rei h li n dIe ri s c her S e i t e wnrde bisher geltend gemacbt, daB die Land
wirtschaft keinen hohen Zins abwerfen diirfe, weil bei hober Rentabilitilt der 
Boden znm Speknlationsobjekt werde, sich in den kapitalkrliftigsten Hlinden 
konzentriere dnrch Ubergang zorn GroBbetrieb nnd dadnrch der mittlere Banern
stand ansgeschaltet werde. 

Geschichtliches. Der englische Merkantilist Tho mas C nIp e per hob 
schon im Jahre 1623 hervor, daB die Waldwirtschaft bei einem hohen ZinsfnB 
ihre Rechnnng nicht findet (vgl. Tharander Forst!. Jahrb. 1890, S. 202). - In 
Stahls Forstmagazin 1765, Bd. VII (S. 212) wird die Berechtignng eines 
nnter dem landesiiblichen ZinsfuB von 4 % stehenden forstIicben ZinsfnBes mit 
denselben Erwltgnngen begriindet, die hente noch als ansschlaggebend angeseben 
werden. Anch H. von CarIowitz hebt in seiner Sylvicnltnra oeconomica 1713 
(S. 100) die Sicberbeit des Waldertrags bervor. - A.hnlich anch T run k, Forst
lebrbncb 1789 (S. 385). - Dagegen will Burgs d 0 rf, Forsthandbnch II. Teil, 
2. Anf!. 1801 (S. 258) als Kapitalisierungszinsfull 6 % wegen "der Miihe nnd 
Besorgnisse". - Cotta, Waldwertrechnung 1818 (S.33), und Hnndesbagen, 
Enzykloplidie 2. Anf!. 1828 (S. 314) wollen den landesiiblicben ZinsfnB zngrunde 
legen. - N (jrdlinge r, Diana 1805 (S. 375), befiirwortet im Durchschnitt 4%. -
G. L. Ha rti g, der allerdings nnr mit einfacben Zinsen recbnete, wollte einer
seits das Holzaiter, andererseits die Holzart maBgebend sein lassen fiir die H(jbe 
des ZinsfuBes. Er lliBt mit Znnahme des Holzalters (Umtriebszeit) den ZinsfuB 
wachsen (6-10%), weil der Waldbesitzer fiir langes Warten anf Einkiinfte und 
fiir die Gefahr, die mit steigender Umtriebszeit znnehme, entschlidigt werden 
miiBte. Fiir Nadelholzwaldnngen solI an sich ein etwas haherer ZinsfuB ange
wendet werden als fiir Lanbholz, weil erstere durcb Insekten und Fener mehr 
geflihrdet werden als dieses. Letztere Auffassung teilte auch G. Heyer in den 
ersten Auflagen seiner" Waldwertrechnung", lieB sie aber spltter fallen. 

VI. Die Unterstellung verschiedener Zinsfii1\e. 

1. N ach der Hinge der V erzinsungszeitraum e. 

Es wurde vorgesehlagen, daB fiir langere Verzinsungszeitraume (Um
triebszeiten) ein kleinerer ZinsfuB unterstellt werden soIl als fUr kurze. 
Dabei hat man bald den WirtsehaftszinsfuB, bald den Kapitalisierungs
zinsfuB im Auge. Folgende Erwagungen sind bierfUr maBgebend: 

a) Je langeI' die Verzinsungszeitraume sind, in denen ein Kapital 
ununterbroehen mit Zinseszinsen arbeitet, um so seltener sind 
die Verluste gegeniiber jenen Kapitalien, die im Verlaufe derselben 
Zeit ihre Anlage 6fter wecbseln miissen. Diesel' Gesiehtspunkt wurde 
bereits auf S. 26 hervol'geboben, abel' nieht in dem Sinne, daB fiir ver
sehiedene Umtriebszeiten aucb verschiedene ZinsfiiBe gereehtfertigt 
waren, sondern daB del' f 0 I' S t Ii e be ZinsfuB als solcber etwas tiefer 
gegriffen werden kann als del' landesiibliehe. - Ferner bat man im 
Auge, daB voraussicbtlicb del' Abtrieb eines jetzt begriiudeten Bestandes 
in erne Zeit fallen wird, in welcber aueh del' landesiibliche ZinsfuB 
unter dem gegenwartigen steht. 
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Diese Erwagungen beruhen auf einer irrtiimlichen Auffassung del' 
wirtschaftlichen Gesetze, die den Wert eines Gutes bestimmen. Del' 
Wert eines Gutes von dauernder Gebrauchs- odeI' Ertragsfahigkeit 
schlieBt immer auch den Nutzen odeI' Ertrag desselben in del' Zukunft 
in sich. Diesel' Nutzen odeI' Ertrag wi I'd abel' in del' Gegenwart nicht 
nach den Preis- und Wirtschaftsverhaltnissen del' Zukunft eingewertet, 
sondern nach dem MaBstab del' Gegenwart. WeI' ein Haus kauft, 
bemiBt den Kaufpreis nicht nach del' Rente, die dasselbe nach 50 odeI' 
100 Jahren abwerfen wird, sondern nach del' jetzigen Rente. Durch
schlagend fiir die Einhaltung dieses Grundsatzes ist die in del' Begrepzt
heit des menschlichen Lebens und in dem berechtigten mensch lichen 
Egoismus begriindete Forderung, daB del' Besitzer eines Gutes zu1' 
Bestreitung seiner Lebensbediirfnisse Anspruch auf den Nutzen hat, 
den es nach Lage del' gegebenen wirtschaftlichen Ve1'haltnisse jew e i 1 s 
gewah1'en kann. Andert· sich del' Ertrag, dann andert sich auch del' 
Wert. Deshalb hat jeder Wert nur Geltung fUr die Zeit, in die e1' 
hineinpaBt. 

Del' Zins ist del' Preis fUr die Nutzung des Kapitals. WeI' Kapital 
besitzt, fordert fiir dessen Nutzung den Preis del' Gegenwart. Um
gekehrt driickt diesel' Preis dem Kapital den Stempel seiner gegen
wa1'tigen Wertigkeit auf. Eine Waldnutzung, die erst nach 100 Jahren 
fliUig wird, ist nach dem ErlOs zu beurteilen, del' jetzt von ihr erzielt 
wiirde. Dnd da sie einell Wechsel auf die Zukunft darsteUt, ist sie 
mit dem ZillSfuB zu diskontieren, del' dem jetzigen forstlichen ZillSfuB 
entspricht. Gibt eill Bankinstitut einem Grundbesitzer ein Darlehen, 
welches innerhalb del' nachstell 50 Jahre durch Amortisation getilgt 
werden soll, dann wird die Hohe des ZinsfuBes immer gleichmaBig fiir 
den ganzell Zeitraum festgesetzt, und zwat llach MaBgabe des bei der 
Beleihung geltenden Zinssatzes. 

b) Diesem Vorschlag liegt zweifellos auch die Empfindung zugrunde, 
daB lange Umtriebszeiten unrelltabel sind. Mit einer gewissen Re
signation will man sich fiir solche Betriebe yon vornherein mit einer 
geringeren Verzinsung begniigen. Dabei wird abel' verges sen, daB man 
einen TrugschluB macht. Denn da jede Methode fUr die Wertberech
nung des Waldes und seiner einzelnen Teile auf del' Diskontierung 
beruht, so ergeben sich bei nied1'igeren ZinsfiiBen hohere Kapitalwerte 
als bei hoheren. DaB heiBt also, je weniger man von del' 
Rentabilitat eines Betriebes halt, urn so hoher schlagt 
man den Kapitalwert desselben an! 

Beispiel 1. Liefert ein Bestand bei 80 jllhrigel' Umtriebszeit 8000 M. Abtriebs
el'trag, so ist dessen Kapitalwert bei einem ZinsfllB von 3 % 

8000 
1,0380 _ 1 = 830 M. 

L!lBt man den Bestand 100 Jahre alt werden und liefert er bei der 100jllhrigen 
U mtriebszeit einen Abtriebsertrag von 11 000 M., unterstellt man aber nur einen 
ZinsfuB von 2%, dann ist der Kapitalwert 

11 000 
1,0210°-1 =1761 M. 
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Man bereehnet also fiir die hOhere, wahrscheinlich unrentablere Umtriebs
zeit einen hllheren Kapitalwert wie ffir die giinstigere Umtriebszeit. 

Behltlt man dagegen fiiI die 100jlihrige Umtriebszeit ebenfalls den ZinsfuB 
von 3% bei, wie es korrekt ist, dann ergibt sich ein Kapitalwert von nur 

11000 
1 03100 _ 1 = 604 M. , 

Beispiel 2. Liefert eine normale Betriebsklasse von 80 ha bei 80j1thriger 
Umtriebszeit einen jithrliehen Waldreinertrag von 8000 M. und bei 100jlthriger 

Umtriebszeit von 11 000 . l~~ = 8800 M., dann berechnet sieh fiir die 80 jllhrige 

Umtriebszeit, wenn p = 3%, der Waldrentierungswert auf 

~~~ = 266 667 M. 

und fiir die 100jllhrige Umtriebszeit, wenn p = 2%, auf 

~8gg = 440000 M. , 
Diese Wertuntersehiede sind praktiseh unmuglieh. 
Die friihere "Anleitnng zur Waldwertbereehnung, verfaJH vom 

Konigl. PI' euBis eh en Min is t eri a!fo rst b ure a u" (Berlin 1866 und 1888) 
bestimmte, daB der ZinsfuB fiiI Diskontierungen auf kurze Zeitritnme hOher 
anzunehmen sei als fiir lltngere, und schrieb daher folgende ZinsfiiBe vor: fiir 
Umtriebszeiten von 

30 bis 40 Jahren 3'/4 % , 10 bis 14 Jahren 41/4 %, 

20 "33 " 31/2 %, 4" 5 " 43/4 % • 

15 '" 19 " 4 %, 

Naeh der preuBisehen Ministerialverfiigung vom Jahre 1905 sind 
bis zu Umtriebszeiten von 80 Jahren 3 % , bei hoheren Abtriebsaltern in der 
Regel 21/2% Zinseszinsen aueh fiir Kapitalisierungen in Ansatz zu bringen. 

Die elsaB-Iothringisehe Forstverwaltung bestimmte in den Vor
sehriften fiir die Aufstellung und die Revision der Forsteinriehtungswerke yom 
25. Juni 1910, daB bei Ermittelung des Bodenwertes als ZinllfuB im allgemeinen 
anzunehmen ist: Beirn Nadelholz fiir Umtriebszeitenbis zu 100 Jahren 2,5%, 
iiber 100 Jahre 2 ° /0; beim Laubholz ffir Umtriebszeiten bis zu 100 J ahren 2 %, 

iiber 100 Jahre 1,5°10. - Diese Vorsehrift ist glinzlieh verfehlt und fiihrt zu 
nnhaltbaren Reehnungsergebnissen (vgl. Pilz, Allg. Forst- und Jagdztg. 1904, 
8. 11 ff.). 

F. B au r maeht in seinem "Handbueh der Waldwertbereehnung usw." 
(S. 78f£.) den Vorschlag, mit waehsendem Verzinsungszeitraum den ZinsfuB fallen 
zu lassen. DemgemitB empfiehlt er, bei einem Verzinsungs?,eitraum von 

1-40, 50, 60, 70, 80, 90 100-120 Jahren 
mit einem ZinsfuB von 31/2, 3, 23/4, 2'/2, 21/., ';.'/4,1 2% 
zu reehnen. - B au r unterstellt n1tmlieh, .daB ein Kapital nur hoehstens 
40 Jahre stehen bleiben dad, dann herausgenommen werden muB, urn bei hoheren 
als vierzigjllhrigen Umtrieben mit dem Anfangswert wieder verzinslieh ange
legt zu werden". Die Durehfiihrung dieses Grundsatzes auf der Unterlage des 
fiir die erst en 40 Jahre angenommenen ZinsfuBes von 3'/. % hat ungeflihr den 
gleichen Effekt, als wenn man ffir die versehiedenen Zeitrllume mit rlen ange
gebenen fallen den ZinsfiiBen mittels Zinseszinsreehnung durehreehnet. 

2. Fiir die Durcbforstungsertrage und Betriebskosten. 

Es wurde auch der V orschlag gemacht, die Durchforstungsertrage 
und die Betriebskosten mit einem hOheren als dem forstlichen ZinsruB 
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zu. verl'echnen, lild zwal' mind est ens mit dem landesiiblichen ZinsfuB. 
lndem zunachst von del' Formel des Bodenel'tragswertes ausgegangen 
wil'd, unterstellt man, daB die eingehenden Durchforstungsertrage auf 
einel' Bank zu dem landesiiblichen ZinsfuB angelegt werden konnen 
und andererseits die jahrlichen Verwaltungskosten als die Zinsen eines 
Kapitals zu betrachten sind, welches auBerhalb des forstlichen Betriebes 
steht und die 1 and e s ii b 1 i c hen Zinsen abwil'ft. Daher waren diese 
dem forstlichen Betrieb aufzurechnen. 

a) Durchforstungsertrage. Dieselben bilden einen Ertrag wie 
die Abtriebsnutzung nul' mit dem Unterschied, daB sie friihzeitiger 
eingehen. Wenn man eine Nutzung deswegen, weil sie friihzeitig ein
gebt, mit dem landesiiblichen ZinsfuB verrechnen will, dann erfordert 
es die Konsequenz, daB man auch die friihzeitig eingehenden Abtriebs
ertrage mit dem landesiiblichen ZinsfuB behandelt, daB man also den 
ZinsfuB mit zunehmender Umtriebszeit sinken laBt. Die Unstimmig
keiten, zu denen ein solches Verfahren fiihrt, wurden schon oben dar
gelegt. Aus denselben Griinden verbietet sich auch die gesonderte 
rechnerische Behandlung del' Durchforstungsertrage. 

b) Betriebskosten. Del' Vorschlag, dieselben mit einem bOheren 
als dem forstlichen ZinsfuB in Rechnung zu setzen, beruht auf einer 
Verkennung der wirtschaftlichen Solidaritat der in einem Unternehmen 
wirksamen Produktionsmittel. Ohne diese gibt es keine Produktion. 
Ein Geldbetrag, del' zum Betrieb einer Unternehmung verwendet wird, 
in demselben also engagiert ist, teilt auch das Schicksal derselben. Da 
die Betriebs- und Verwaltungskosten einen notwendigen Bestandteil 
del' Waldwirtschnft bilden, sind sie derselben verfallen. Sie konnen 
aus ihr nicht mehr heraus, bedingen ihre Leistungsfahigkeit und miissen 
aus derselben bestritten werden. - Die Atomisierung del' in einem 
Unternehmen angelegten Kapitalstiicke nach ihrer moglichen ander
weitigen ergiebigeren Verwendung wird in keinem Unternehmen bei 
der Verlust- und Gewinnrechnung und der Bilanzaufstellung vorge
nommen. In keinem industriellen Betrieb werden z. B. die auf die Be
soldung der Beamten entfallenden Ausgaben als der Zinsertrag eines 
Kapitals in Rechnung gestellt, welches in einem anderen Unternehmen 
sich vielleicht mit 5 - 6 0/0 verzinsen k 0 n n t e. 

AuBerdem ist zu beriicksichtigen, daB dieselben Folgerungen, welche 
aus dem Steigen der Holzpreise fur die Festsetzung eines besonderen 
forstlichen ZinsfuBes abgeleitet werden, sich auch fiir die Verwaltungs
kosten ergeben. Denn diese steigen ebenfalls, in einzelnen Zeitperioden 
oft starker als die Holzpreise. Gebt man von der gekiinstelten Vor
stellung aus, daB del' Waldbesitzer nebenher einBankkapital hat, des sen 
landesiibliche Zinsen zur Deckung del' forstlichen Verwaltungskosten 
dienen, dann mull bei jeder Erhohung der Verwaltungskosten auch 
dieses hinterlegte Kapital erhOht werden. Wi I'd hi n g e g end a s Ver
waltungskostenkapital ·auf den forstlichen ZinsfuB ein
gestellt, dann ist fiir die kiinftige Steigerung del' jahr-
1 i c hen A us gab e n b ere its V 0 r s 0 r g e get I' 0 f fen. 

Das Verwaltungskostenkapital beeinfluBt nur die GroBe des Boden
ertragswertes (Bodenrente) und nicht auch die del' Bestandswerte. 
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Die Ableitung mit dem landesiiblichen ZinsfuB ergibt ein kleineres 
Verwaltungskostenkapital als die Ableitung mit dem forstlichen Zins
fuB. 1m el'steren Falle werden daher die Bodenwerte groBer als im 
letzteren. Werden nun gleichzeitig bei der Ermittelung des Boden
ertragswertes die Einnahmebetrage durch die Anwendung des forst
lichen ZinsfuBes in die Hohe gesetzt, die Verwaltungsausgaben aber 
durch die Unterstellung des landesiiblichen ZinsfuBes niedrig bemessen, 
so gehen beide Rechnungsteile, namlich der positive und der negative, 
aneinander vorbei mit del' l<'olge, daB das Endergebnis, das ist der Boden
ertragswert, zu hoch wird. 

Ro th, Forstakzessist in Darmstadt, schlng im Jahre 1874 in der "Monats
schrift fiir das Forst- und Jagdwesen" (S. 337) vor, in der Formel des Bodenertrags
wertes sowohl die Dnrchforstnngsertrltge wie die Kultur- und Verwaltungskosten 
mit. dem landesliblichen ZinsfuB in Rechnung zu stellen. 

Der 1:isterreichische Professor Nos s e k griff in der • Osten'. Vierteljahrsschrift 
fUr Forstwesen" 1906 (S. 143) und 1907 (S. 19) diesen Gedanken wieder auf, 
indem er in der Formel des Bodenertragswertes (He Dnrchforstungsertrltge und die 
Verwaltungskosten (nicht auch die Kulturkosten) mind est ens mit dem landes
liblichen ZinsfnB in Rechnung stellen will. Die Prolongierung der Durchforstungs
ertr1l.ge mit einem "geniigend" gr1:iBeren als dem forstlichen ZinsfuB habe zur 
Folge, daB der Bodenertragswert mit wachsender Umtriebszeit steige und dttmit 
die finanzielle Umtriebszeit (Bu max) ihre forststatische Bedeutung verliere. 

Auch von Guttenberg neigte (Osterr. Vierteljahrsschrift f. F. 1910,28) 
der A nsicht zu, daB die Verwaltungskosten mit dem landesliblichen ZinsfuLl zn 
kapitalisieren wilren. 

3. Nach der Holzart. 

Eine Abstufung des ZinsfuBes nach Holzarten, Betriebsarten und 
Standorten in der Weise, daB bei geringerer Ertragsfahigkeit auch ein 
kleinerer ZinsfuB unterstellt wird, wurde in der Literatur schon wieder
holt befiirwortet. 

W e~n man diesen Gedanken weiter verfolgen will, muB die Funktion 
des forstlichen ZinsfuBes als WirtschaftszinsfuB einerseits und als Kapi
talisierungszinsfuB andererseits streng auseinandergehalten werden. 

GewiB ist es zuHlssig, daB ein Waldbesitzer eine ertragsschwache 
Holzart, wie z. B. die Buche, mit einem geringeren Wi rts chaft szin s
f u B kalkuliert als eine ertragsreiche Holzart, z. B. die Fichte. Allein 
diese Differenzierung hat nur eine Bedeutung fUr den inneren Betrieb 
des Waldbesitzers. Weil ihn die Resultate, zu denen der allgemeine 
forstliche ZinsfuB wegen der geringen Ertragsfahigkeit einer Holzart 
fiihrt, nicht befriedigen, gesteht 61' derselben von vornherein eine ge
ringere Verzinsung durch die Unterstellung eines geringeren subjektiven 
WirtschaftszinsfuBes zu. Seine finanzwirtschaftliche Situation wird 
aber selbstverstandlich dadurch nicht verbessert, daB er mit ertrags
armen Holzarten eine Art Sozialpolitik treibt. Nur auf dem Papier 
sieht das finanzielle Ergebnis besser aus. - Andererseits hat eine solche 
Differenzierung den Nachteii, daB die Vergleichsfahigkeit der tatsaeh
lichen Verzinsungsprozente zwischen den ertragsreichen und ertrags
schwachen Holzarten verI oren geht. Schon aus diesem Grunde ist die 
unterschiedliche Behandlung der Holzarten nicht zweckmaBig. Hat 
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del' Waldbesitzer aus seinen personlichen Verh1:Utnissen heraus sich auf 
einen bestimmten WirtschaftszinsfuB festgelegt, dann soUte dersclbe 
auch fUr seinen ganzen Waldbesitz geiten. Kann er z. B. die sich damit 
fUr eine Holzart berechnende finanzielle Umtriebszeit nicht einhalten, 
dann wird das tatsachliche Verzinsungsprozent entsprechend niedriger, 
bleibt abel' eine vergleichbare GroBe. Nul' del' personliche Willc 
des Waldbesitzers, nicht die Eigenart einer Holzart kann auf die 
Hohe des WirtschaftszinsfuBes bestimmend wirken. - SinngemaB 
gilt das Vorstehende auch fur die verschiedenen Betriebsarten und 
Standorte. 

Del' 0 b j e kti ve Ka pi tali si erun gs zinsfuB darf unter keinen 
Umstanden nach del' Ertragsfa.higkeit del' Holzart, Betriebsart oder 
des Standorts verschieden angenommen werden. Denn dadurch wtirde 
del' nattirliche Unterschied zwischen dem Werte eines ertragsreichen 
und eines ertragsarmen Waldgrundstucks verwischt und dem Kaufer 
zugemutet, ftir einen Waid mit geringer Rente ebensoviel zu zahlen wie 
fUr einen Wald mit hoher Rente. Kaikuliert man z. B. die Buche 
mit 2 %, die Fichte mit 3 %, dann hat eine Buchenbetriebsklasse mit 
einem jahrlichen Reinertrag von 5000 M. einen Kapitalwert von 

~o~~ = 250000 M. und eine Fichtenhetriebsklasse mit einem jiihrlichen , 

Reinertrag von 7500 M. einen solchen von 70500 = 250000 M. Obwohl 
,03 

also ein jahrlicher Einnahmeunterschied von 2500 M. besteht, herechnen 
sich unter diesen Voraussetzungen gleiche Kapitalwerte. 

Da das Teuerungszu wachsprozent del' ausschlaggebende Punkt 
ftir die Existenz des forstlichen ZinsfuBes ist, muBte folgerichtig fur die 
Holzarten, welche keinen oder einen nul' geringen Teuerungszuwachs 
aufweisen, somit unrentabel sind oder fernerhin sichel' unrentabel werden, 
ein hoherer als del' forstliche ZinsfuB, in del' Regel der landesubliche 
ZinsfuB angewendet werden. Umgekehrt fUr die Holzarten mit leb
haftem Teuerungszuwachs ein bedeutend niedrigerer (Buche z. B. 4 ° / 0, 

Eiche 2 %). 

4:. Nach dem Besitzstand. 
PreBler nahm in seinem "Rationellen Waldwirt" 1858 die Hohe 

des WirtschaftszinsfuBes bei del' fiskalischen Forstwirtschaft zu 31/2 %, 

bei dem Korporations- und groBen Privatwaldbau zu 4 % und bei del' 
kleinen und spekulativen Privatforstwirtschaft zu 41/2 % an, mit even
tuellen Abweichungen von 1/2 % nach oben und unten. 

PreBler kannte den Unterschied zwischen Kapitalisierungs- und 
WirtschaftszinsfuB nicht. Er hatte abel' nul' letzteren im Auge. Die 
vorgeschlagenen ZinsfuBe konnten mit den niedrigen Holzpreisen zu 
Pre B 1 e I' s Zeiten unmoglich erwirtschaftet werden. 

Es steht naturlich jedem Waldbesitzer frei, innerhalb del' Leistungs
fahigkeit seines Waldes s e i n e n WirtschaftszinsfuB zu bestimmen. Der 
objektive WirtschaftszinsfuB ist dagegen fUr aIle Waldbesitzarten unter 
sonst gleichen Verhaltnissen del' gleiche. Das Ergebnis del' Wirtschaft 

En <I res, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Anfl. 3 
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kommt dann im Verzinsungsprozent zum Ausdruck. 1m Staatsforst
betrieb wird dasselbe in del' Regel niedriger sein als fUr Privatwaldungen. 

5. Nach der Art des Bestandswertes. 
Die amtliehe bad i s e he" Dienstweisung fiir die Wildschadens

schatzel''' yom 20. J anuar 1910 sehreibt fUr die Bereehnung des Bestands
erwartungswertes einen ZinsfuB von 21/2%, des Bestandskostenwertes 
von 31/2% VOl'. Als Bodenwert ist der gegendiibliche Waldbodenverkaufs-· 
wert einzusetzen. Diese Unterscheidung ist nicht vertretbar, weil del' 
Bestand nul' einen Wert haben kann und nicht zwei verschiedene, 
die sich ergeben, wenn man den Erwartungswert odeI' Kostenwert 
desselben Bestandes mit verschiedenen ZinsfiiBen berechnet. Del' Kosten
wert wird bei diesem VeI'fahI'en gegeniiber dem EI'waI'tungsweI't zu hoeh. 
Folgerichtig miiBte im Kostenwert ein klcinerer Bodenwert eingesetzt 
werden als im Erwartungswert. 

VII. Der SteuerzinsfuJ3 und ForstrechtszinsfuJ3. 
1. Bei del' Berechnung des Steuerkapitalwertes eines Waldes 

ist mindestens von dem landesiiblichen ZinsfuB auszugehen, weil del' 
Steuerwert sieh auf die durchschnittliehen Ertrage del' unmittelbaren 
Vergangenheit und nicht auf die erhOhten Ertrage del' Zulmnft auf
baut. Del' fUr den forstliehen ZinsfuB maBgebende Teuerungszuwachs 
des Holzes hat fUr den SteuerzinsfuB keine Geltung. Der Steuerwert 
ist ein Gegenwartswert, der die augenblickliche Leistungsfahigkeit des 
Vermogensobjektes darstellt, del' Tauschwert ist ein Zukunftswert. 
Beide Wertarten sind deshalb voneinander zu trennen. Die grund
satzliche Erorterung del' Frage gehort zur Forstpolitik 1). 

2. Bei Ablosung von Forstrechten hat die Kapitalisierung des 
Rentenwertes des Rechtsbezuges (Berechtigungsrente) ebenfalls nicht 
mit dem forstlichen, sondel'll mit einem hoheren ZinsfuB zu erfolgen. 
Auch diese Frage gehOrt in die Forstpolitik 2). 

D ri tter A b schni tt. 

Die Rechnungsgrundlagen. 
Forstliche Werts- und Rentabilitatsberechnungen konnen nurauf 

del' Grundlage einer gewissenhaft gefiihrten 0 r t Ii c hen Ertrags-, Kosten
und Preisstatistik, wie sie jede geordnete Buchfiihrung verlangt, aus
gefiihrt werden. Die Aufgabe, diese Grundlagen festzulegen, fliIlt in 
erster Linie del' Forsteinrichtung zu. Dber die Preisverhaltnisse geben 
teilweise auch die von den Staatsforstverwaltungen veroffentlichten 
forststatistischen Mitteilungen allgemeine Aufschliisse. 

1) Ausfiihrlich in meinem Handbuch der !<'orstpolitik, 2. Aufl.1922, 
S. 878. - 2) Daselbst S. 528.· 
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I. Veranschlagung der Einnahmen. 
1. Abtriebsertrag (Hauptnutzung). 
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Del' Wert del' Haubarkeits- odeI' Abtriebsnutzung ergibt sich aus 
del' Holzmasse und dem fUr die anfallenden Sortimente geltenden Preis. 

A. Holzertrag. 
Derselbe kann ermittelt werden: 
1. 1m Anbalt an wirklich erzielte Hiebsergebnisse in dem gleichen 

Waldkomplex, wenn die Ertragsverhaltnisse als gleichal'tig angenommen 
werden konnen. Indessen konnen in del' Regel solche Durchscbnitts
ertrage nur fUr die Bodenwertsberecbnung, nicht abel' fUr die Bestands
wertsberechnung ohne wei teres verwendet werden. 

2. Durch spezielle Aufnahme haubarer Bestande mittels Ausklup
pierung. 

3. Aus vorhandenen Holzertragstafeln, am besten von Lokalertrags
tafeln. 

Die Wahl des einen odeI' anderen del' genannten Verfabren ricbtet 
sich naeh dem Zwecke del' Wertsbereehnung. SolI del' Bodenwert auf 
Grund del' gegenwartig herrschenden Holz- und Betriebsart ermittelt 
werden, dann verdienen Verfahren 1 und 2 den Vorzug VOl' del' Bestands
scbatzung naeh Ertragstafeln. Handelt es sich jedoch urn eine } .. nderung 
del' Holz- und Betriebsart, dann ist man in den meisten Fallen auf 
Zurateziehung del' allgemeinen Holzertragstafeln angewiesen, wenn man 
nicbt in naebster Nahe gelegene gleicbartige normale Bestande, welche 
auf gleich gutem Boden stocken wie die nachzuziehenden, zum Anbalts
punkt nehmen kann. 

Bei del' Verwendung allgemeiner Holzertragstafe In maB man 
stets im Auge haben, daB dieselben den Holzgehalt vollstandig normaler, 
geseblossen erwaehsener und gesunder Bestande in verschiedenen Altern 
ohne Ernteverlust angeben and daher bei klein en Waldfiachen nul' 
ausnahmsweise, bei groBeren wohl niemals ohne Korrektur angewendet 
werden konnen. Diese Korrektur bestebt in den Abzligen, welehe nach 
del' ortlieben Bestandsglite auf Grund von El'fabrungssatzen oder genauer 
spezieller Ermittelung von del' in del' Tafel fUr das fragliehe Bestands
alter angegebenen Holzmasse zu machen sind. Als normal kann ein 
Abzug von 10-15 % gelten. 

Flir die Feststellung del' Standol'tsglite (Bonitat) nach El'trags
tafeln ist die Hohe des Bestandes in seinem jeweiligen Alter ein z!l
verlassiger Anhaltspunkt. 

Die B estandsglite (Be sto ckung sgr ad, Sc hi uB grad) wird 
in Zehnteln des gleich 1 gesetzten Vollbestandes odeI' in Pl'ozenten a.us
gedrlickt. Wurde diesel be z. B. zu 0,9 eingeschatzt, und betragt del' 
Ertragstafelsatz fUr das gegebene Bestandsalter 400 fm, dann ist del' 
Holzgehalt des vorbandenen Bestandes 400.0,9 = 360 fm. - Hlitte 
man umgekehrt die Holzmasse zu 360 fm ermittelt und ware del' normale 

Ertrag 400 fm, dann wiirde die Bestandsglite !~~ = 0,9 sein. 

3* 
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B. Geldertl'ag und Holzpl'eise. 

Del' in Geld ausgedriickte Abtriebsertrag, d. h. del' Abtriebswert, 
ist gleich dem Gesamterlos, del' durch den Verkauf des Holzes erzielt 
wird odeI' el'zielt werden kann abziiglich del' Werbungs- und Bringungs
kosten. 

Liegt del' Abtriebswert durch einen vollzogenen Verkauf nicht VOl', 
so ist er fiir die vorhandene Holzmasse zu berechnen. Dies geschieht 
entweder mit Hilfe eines Durchschnittspreises je Festmeter fUr die 
Gesamtmasse odeI' durch Zerlegung derselben in die Sortimente. 

Del' Durchschnittspreis del' Gesamtmasse, fUr jiingere Bestande, 
die noch nic.ht gellutzt werden, auch Qua Ii tat s z if fer genannt, wird 
entweder durch Angleichung an das. Ergebnis vollzogener Holzverkiiufe 
von Bestanden gleichen Alters, gleicher Zusammensetzung und gleicher 
Bonitat sowie gleicher Absatzlage odeI' nach dem durchschnittlichen 
Sortimentenaufall ermittelt. Extreme und zufallige Preisbildungen bleiben 
unberiicksichtigt. 

Beis.piel. A. Ein Holzschlag liefert 405 fm entrindetes Nutzholz 
(75 0/0) und 135 fm Brennholz (25 0/0), zusammen also 540 fm. Del' ernte
kostenfreie ErlOs betragt 11543M., somit Durchschnittspreis jefm 21,38 M. 

B. Berechnung nach dem Sortimentenanfall: 
Langholz I. Kl. 48fm= 8,9 0/0, je fm 30,00 M. = 1440M. 

" 
II. 

" 
116 

" - 21,5 " , " " 
28,00 

" 
3248 

" 
" 

III. 
" 

145 
" 

26,9 ,. , 
" 

,. 25,00 
" - 3625 

" 
" 

IV. 
" 

64 
" - 11,9 " , " " 

22,00 
" - 1408 

" 
" 

V. 
" 

24 
" 4,4" , " " 

20,00 
" - 480 

" Blochholz I.-III. 
" 

8 
" 

1,4 ,. , 
" " 

26,00 
" 

208 
" Derb brennholz 81 

" 
15,0 ,. , ,. 

" 
10,00 

" - 810 
" Reisholz 54 

" 10,0 ", " " 
6,00 

" 
324 

" 
Zusammen 540 fm = 100,0 % , je fm 21,38 M. = 11543 M. 

odeI' 
0,089 . 30 + 0,215 . 28 + 0,269 . 25 + 0,119 . 22 + 0,044 . 20 + 0,014 . 26 + 0,15 . 10 + 0,10 . 6 = 21,38 M. 

Wird die Nutzholzrinde besonders verkauft, dann ist del' ErlOs 
in Ansatz zu bringen. Werden 10% del' rindenlosen Holzmasse als 
Rinde berechnet und betragt del' Preis des rindenlosen Holzes a, dann 

ist del' Preis des Holzes mit Rinde a ~:go = a. 0,909. 

Die so berechneten Preise sind geometrische Durchschnittspreise. 
Sie stellen den tatsiichlichen erntekostenfreien Durchschnittserlos je 
Festmeter VOl'. 

Auch wenn del' Durchschnittspreis aus mehreren J ahren zu berechnen 
ist, hat man sich in del' Regel an die geometrische Berechnung, bei 
welcher die jeweils verwertete Holzmasse ins Gesicht fiiIlt, zu halten. 

Es kann abel' Falle geben, in denen das arithmetische Mittel 
mehrerer Jahre einen richtigeren Durchschnittspreis liefert. Solche 
}i'aIle liegen z. B. VOl', wenn auBergewohnlich viele schwache odeI' sehr 
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starke Sortimente in einem Jahre verkauft werden; alsdann wiirden 
diese Massen bei geometrischer Berechnung ein herrschendes Dber
gewicht im Durchschnittspreis erhalten. Auch ein Jahr mit einem 
unverhaltnismaBig geringen Holzanfall kann bei geometrischer Berech
nung des Durchschnittspreises mehrerer Jahre ein falsches Bild herbei
fiihren. Es miissen desbalb die Verhaltnisse stets sQrgfaltig gepriift 
werden. 

Bei gleicher Holz- und Betriebsart konnen die Durchschnittspreise 
haubarer Bestande in del' Regel auch auf Bestande, welche del' Hau
barkeit nahe stehen, ohne groBen Fehler bezogen werden, da infolge 
del' geringeren Masse derselben del' Gesamtwert an sich schon kleiner 
wird. Bestimmte Regeln lassen sich abel' hieriiber selbstverstandlich 
nicht geben, da hier immer die ortlichen Preis- und Absatzverhaltnisse 
maBgebend sind. 

Wenn die ortliche Preisstatistik gewissenhaft gefiihrt und mit Ver
standnis verarbeitet wird, kann die Abstufung del' Qualitatsziffern 
del' alteren Bestaude nach verschiedenen Altern festgesteHt werden. 
Zu dies em Zwecke ermittelt man in erster Linie die Nutzholzsortimente 
(von 10 zu 10 Jahren), dann die Brennholzsortimente und bestimmt 
nach obiger Methode die Qualitatsziffer jedes Alters. Die dazwischen 
liegenden Jahre konnen interpoliert werden. 

Hat ein Bestand im Alter von m Jahren einen Gesamtwert von 
Am, im Alter m + 10 einen solchen von Am + 10, dann erhalt man 

aus Am + 10=1,OZ10 durch Berechnung von z das Wertzuwachs-
Am 

pro zen t. Dasselbe dient hauptsachlich dazu, den zukiinftigen Wert 
eines Bestandes auf Grund seiner bisherigen Wertszunahme zu veran
schlagen. Naheres hieriiber siehe unter "W eiserprozent" . 

Fiir die Wertsermittelung groBerel' Waldkomplexe kann die Auf
steHung lokaler 

Geld ertr a gs taf eln 

von Nutzen sein. Dieselben erhalt man durch Multiplikation del' Holz
masse eines Bestandes in verschiedenen Altersstufen mit dem Durch
schnittspreis (Qualitatsziffer) del' betreffenden Altersstufe. Um eine 
Geldertragstafel konstruieren zu konnen, muB bekannt sein: 

a) Die Holzmasse des Bestandes im Alter von 40, 50, 60, 70 usw. 
Jahren; 

. b) del' Sortimentenanfall (evtl. nach Prozenten) der Gesamtmasse; 
c) del' Einheits- (Festmeter-) Preis jedes Sortiments, 

. Die Feststellung del' Punkte b) und c) leidet bei den jiingeren Be
standen unter einer gewissen Unsicherheit, weil SortimentenanfaH und 
Preise wirklichen Betriebsergebnissen nul' sehr selten entnommen werden 
konnen. 

Eine Geldertragstafel kann daher nul' von jenen Bestandsaltern 
ab Anspruch auf allgemeine Giiltigkeit haben, in welchen die einzelnen 
Sortimente marktgangige und in groBeren Mengen absetzbare Ware 
sind. Es ware sinnlos, fiir zehn- und zwanzigjahrige Bestande fUr prak-
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tische Zwecke maBgebende Wertsansatze in del' Tafel machen zu wollen. 
In den meisten Fallen deckt del' Er15s nicht einmal die Erntekosten. 

Es braucht auch nicht besonders betont zn werden, daB eine Geld
ertragstafel nul' flir eine Holzart, eine bestimmte Zeit und einen ganz 
speziellen Wald aufgestellt werden kann. Sind die Preis- und Absatz
verhlUtnisse derselben Holzart innerhalb desselben Wirtschaftsbezirkes 
verschieden, dann mussen verschiedene Geldertragstafeln, unter Um
standen mehrere aufgestelft werden. 

Bei Konstruktion del' Geldertragsta.feln sind auch die Z w i s c hen· 
nutzungsertrage in Ansatz zu bringen (s. unten). 

Yom praktischen Standpunkt aus verlieren die Geldertragstafeln 
auch fUr die ortliche Verwendung dadurch an Bedeutung, daB del' Ver
brauchswert jungerer and mittel alter Bestande niemals als del' wahre 
wi I' t s c h aft Ii c heW ert gelten kann. Letzterer ist vielmehr immer 
gleich dem Bestandserwartungs- odeI' Kostenwert. 

A II gem e i n e aus den normalen Holzertragstafeln hergeleitete Gel d
ertragstafeln haben nul' als Anhaltspunkte iiber die WertgroBen 
und Wertbildung in del' Forstwirtschaft Bedeutung. Dieselben beziehen 
sich nul' auf geschlossene Vollbestande. 

2. Zwischennutzungsertriige. 

(Durchfors tu n gsertra ge, V orn utzu ngs el'tr age.) 

Fur die Wertbestimmung del'selben gilt im allgemeinen das iiber 
den Haubarkeitsertrag Gesagte. Ihre Veranschlagung wird noch da
durch besonders erschwert, 

a) daB die Zeit ihres Eingangs nicht genau voraus bestimmt werden 
kann, weil del' Zeitpunkt des Beginns und del' Wiederholung del' Durch
forstungen von Holz- und Betriebsal't, Standort, Wirtschaftszwecken, 
Ansichten des Wirtschafters, den Holzabsatz· und Arbeiterverhaltnissen 
abhangt. 

Dasselbe gilt yom G I' a d e del' Durchforstung; 
b) daB del' Wert del' Zwischennutzungsertrage mehr von del' Quali

tat und dem Sortimentenverhaltnis del' Holzmasse abhangig ist als 
von del' Quantitat; 

c) daB die Nachfrage nach den einzelnen Sortimenten durch ver
schiedene unberechenbare auBere Verhaltnisse hedingt wird (Konjunktltr 
del' Landwirtschaft, des Bergbaues, del' Papierholzindustrie usw.); 

d) daB man bei del' Verwertung des schwacheren Durcbforstungs
holzes fast nul' auf den Lokalmarkt angewiesen ist, wodurch eine ge
sunde Preisbildung oft unmoglich wi I'd ; 

e) daB die allgemeine Regel, wonach die alteren und starkeren Holzer 
die wertvolleren sind, gegenuber dem Durchforstungsmaterial viele 
Einschrankungen erleidet. 

Trotzdem miissen die Vorertrage bei den Waldwertberechnungen 
beriicksichtigt werden, weil sie sehr erhebliche Einnahmeposten dar
stellen. 
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Den Anhalt fUr die Bezifferung ihres Wertes in den versehiedenen 
Bestandsaltern bie ten 0 ft die gegen w iirt igen Dur chfor stun g s
ergebnisse versehiedenaltriger Bestande derselben Be
standsart entweder in demselben Walde odeI' in benaehbarten Be
standen. In jedem groileren W aldkomplex werden jahrlieh oder periodiseh 
jtingere und altere Bestande durehforstet. Aus dem finanziellen Ergebnis 
dieser Hiebe lassen sieh Durehsehnittsertrage naeh Altersperioden ent
wedel' dureh graphisehe odeI' arithmetisehe Interpolation ermitteln. 
Extrem hohe oder niedrige Ertrage, die dauernd nieht Zll erwarten 
sind, mtissen vernaehlassigt oder reduziert werden. 

1m praktisehen Betrieb fallen die Durehforstungsertrll.ge in den 
versehiedensten Bestandsaltern an (z. B. im Alter 32, 47, 54 usw.). 
Bei Ausftihrung umfangreieherer Wertsbereehnungen kann indessen 
diesel' unregelma!3ige Eingang del' Durehforstungsertrage nieht bertiek
siehtigt werden. Man ist vielmehr immer genotigt, hier mehr summariseh 
und sehematiseh zu verfahren in der Weise, daB man den durehsehnitt
lichen Durehforstungsanfall fUr jedes volle JahI'zent veransehlagt und 
den Zeitpunkt des Eingangs auf die Mitte odeI' den Sehluil desselben 
verlegt (z. B. auf das Alter 30, 40, 50 odeI' 35, 45, 55 usw.). Die Werts
bereehnung erfolgt wie bei den Hauptnutzungsertragen naeh dem Dureh
sehnittspreis oder spezialisiert naeh dem Sortimentenpreis. 

Stehen ortliehe Erfahrungssatze nieht in hinreiehendem Maile zur 
Verftigung, dann muil man di~ allg'emeinen Ertrags- und Vorertrags
tafeln zu Hilfe nehmen. Ftir viele Zweeke der Waldwertreehnung ge
ntigt es, die Zwisehennutzungsertrage in Prozenten des Abtriebsertrages 
einzusehatzen. (Naheres hiertiber beim Bodenertragswert.) 

3. Nebennutzungen. 
Ais solehe sind aIle Waldprodukte im Gegensatz zur Holznutzung 

ltnzusehen. Zur letzteren zahlt aueh die Rindennutzung. - Hierher 
gehoren die Ertrll.ge fUr J agd, Streu, Gras, Weide, Samereien, Mast, 
Harz, Krauter, Beeren, Pilze, Torf, Steine, Erden, Kies, Sand, aus dem 
Pflanzenverkauf und den landwirtsehaftliehen Nutzungen. 

Die Veransehlagung kann nur naeh ortliehen Durehsehnittssatzen 
erfolgen. Unter Umstanden ist auch del' Sehaden in Betraeht zu 
ziehen, del' am Holzwuebs direkt odeI' indirekt dureh die Nebennutzungen 
entsteht (Streu, Steigeisen beim Zapfenbreehen, Wildsehaden usw.). 

Dureh den Bezug .von Nebennutzungen kann die Rente und del' 
Wert des Waldes bedeutend gesteigert werden. Sehleehte Kiefern
bestande liefern meistens nul' dureh die Streunutzung cine Rente. 

II. Veranschlagung der Ausgaben. 
1. Erntekosten. 

Die Erntekosten werden stets yom Gelderlos des verwerteten Pro
duktes direkt abgezogen. Da die HolzhauerlOhne naeh Festmetern 
und Raummetern ausbezahlt werden ohne Rtieksieht auf die Qualitat 
des Holzes, so werden die geringwertigen Sortimente dureh dieselben 
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unverhaltuismaBig hoher belastet als die hoehwertigen. Diesel' Umstand 
wirkt auf den Unterschied del' RentabiliUit zwischen den besten und 
schlechtesten Standortsklassen erheblieh ein. 

1st z. B. del' Derbholz-Abtriebsel'trag eines Fiehtenbestandes I. Stand
ortsklasse 770 fm, del' ErlOs hierfiir 12500 M. und del' Hauerlohn pro 
fm 1,20 M., im ganzen also 924 ~1., dann betragt diesel' yom Erlos 7,4 ufo. 
In einem Fichtenbestand III. Standortsklasse mit 470 fm Derbholz
el'trag und einem ErlOs von 6200 M. ergeben sich 1,20 X ,170 = 564 M. 
Hauerlohne, d. s. 9,1oru des ErlOses. 

Am starksten wi I'd das Stoekholz durch die Gewinnungskosten 
belastet. 

Die Kosten fUr das Verbringen des Holzes an den Verkaufsort (Lege
statte, Lagerplatz) werden ebenfalls von dem ErlOs sofort abgezogen 
(Ruckerlohne). 

2. Kulturkosten. 

Die Kulturkosten richten sieh naeh del' Kulturmethode, del' In
tensitat del' Bodenl!:uriehtung, den Preisen des Samens und del' Pflanzen, 
del' ArbeitslOlme usw. Dieselben sehwankten VOl' dem Kriege unter 
normalen Vel'hliJtnissen zwischen 80 und 200 M. pro Hektar. 

Aueh die naturliehe Verjungung verursaeht wegen del' not
wendigen Erganzungen, Bodenvorbereitungen und Schutzvorrichtungen 
Kulturkosten, teilweise von betrachtlicher Hohe. Am geringsten sind 
die Kulturkosten im Mittel· und Niederwaldbetrieb. 

Schleehte Standorte erfordel'll hohere Kulturausgaben als gute 
und werden dadurch unvel'haltnismaBig starkel' belastet als die guten 
Standol'te. 

3. Verwaltungskosten. 
Dieselben umfassen in del' Waldwertreehnung die Aufwendungen 

fUr das Verwaltungs- und Schutzpersonal, fUr die Dienstwohnungen, 
die Forsteilll'ichtung, die Wegunterhaltung und die Arbeiterversiehe
rung. 

In del' Regel werden aueh die S t e u e rn den Vel'waltungskosten zu
geziihlt. Dabei ist abel' zu berueksiehtigen, daB nul' die rein en Objekt
steuern, wie die Grundsteuer und die Vermogenssteuer, soweit sie 
von del' personlichen Leistungsfahigkeit des Besitzers unabhiingig sind 
und den Wald als solchen tl'effen, in Reehnung gestellt werden durfen. 
Die subjektive Einkommensteuer zahlt nicht zu den Verwaltungskosten, 
weil del' Waldbesitzel' das Einkommen aus seinem Vel'mogen besteuel'll 
muB, gleiehviel ob es in Wald odeI' anderen vel'zinsliehen Werten 
angelegt ist, auBerdem abel' aueh, weil die Hohe del' Einkommen
steuer vermoge del' progl'essiven Staffelung nieht bloB dul'eh die 
GroBe und Ergiebigkeit des Waldes, son del'll aueh durch das Ein
kommen des Waldbesitzers aus noeh anderen steuerpfliehtigen Ein
kilnften bedingt ist. 
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Wenn bei einem Waldverkauf der Waldbesitzer vom vergiiteten Geldkapital 
das gleiche reine Einkommen beziehen soll wie vom Waldkapital, dann sind 
drei Fltlle zu unterscheiden: 

a) 1st die jlthrliche Steuerabgabe von Wald nnd Geld gleich, dann sind die 
Steuern bei Berechnung des Waldwertes wegzulassen. 

b) Lasten auf dem Geld hi:lhere Stenern als auf dem Wald, dann ist die 
Differenz dem Waldertrag zuzuschJagen. 

Beispiel. Waldertrag 1000 M., Steuern hiervon 100 M., somit Einkommen 
900 M. Treffen auf 1000 M. Einkommen aus dem Geldkapital 150 M. Steuer, 

. 1000 + (150 - 100) 1050 _ 
dann muB der Waldbesltzer 0 03-= 003 = 3D 000 M. als VergUtung , , 
erhalten, urn j1ihrlich 35000.0,03 - 150 = 900 M. Einkommen zu beziehen. 

c) lst die Steuer auf den Wald h!iher als auf das Geld, dann ist die Differenz 
vom Waldertrag abzuziehen. 

Beispiel. Waldertrag 1000 M., Steuern hiervon 150 M., mithin Einkommen 
850 M. Treffen auf 1000 M. Einkommen aus dem Geldkapital )00 M. Steuer, 
dann hat der Waldbesitzer Anspruch auf eine VergUtung von 

1000-(150-100) = 950 =31667 M 
0,03 0,03 ., 

damit er j1ihrlich ein Einkommen von 31667 . 0,03 - 100 = 950 - 100 = 850 M. 
bezieht. 

Anmerkung. Des allgemeinen Tnteresses wegen sei die Behandlung dieser 
Frage bei einer Waldexpropriation in der schweizerischen Gemeinde 
Kloten mitgeteilt (Schweiz. Zeitschr. f. Forstwesen 1913, 272; 1914, 16). Die 
Sachverst1indigen der Gemeinde lieBen bei Ermittlung des Reinertrages des 
Waldes die Steuern auBer Betracht und begrUndeten diese Auffassung gegen
Uberder eidgenossischen Sch1itzungskommission, die abweichender Ansicht war, 
wie folgt: 

"Die eidgen!issische Schlttzungskommission beruft sich auf die Ansicht von 
forstlichen und landwirtschaftlichen Autoritltten; sie Ubersieht aber vollst1indig, 
daB es nicht dasselbe ist, ob man den Reinertrag als sol chen berechnen will, oder 
ob man den Reinertrag nur benutzt, urn Waldkapital in Geldkapital umzu
wandeln. Bei Berechnung des forstlichen Reinertrages ist es Ublich, die Steuern 
als j1ihrliche Ausgaben in Rechnung zustellen, weil man in der Regel feststellen 
will, was dem Waldbesitzer nach Abrechnung alIer Ausgaben - also absolut 
netto - Ubrig bleibt. Wenn es sich dagegen darum handelt, Verm!igenswerte 
einer Art in solche anderer Art umzuwandeln, und es haften auf beiden Arten 
Verm!igen diesel ben Abgaben - in vorliegendem FaIle "Steuern" -, so k!innen 
logischerweise fUr den Vergleich dieser Verm!igensobjekte die genannten Aus
gaben ausscheiden. Es darf daher, wenn man fUr die Umwandlung von Waldwert 
in Geldwert den Reinertrag des Waldes benutzt, dieser Reinertrag nur unter 
We g I ass u n g der Steuern berechnet werden. Der Wald wird nicht mit Geld 
bezahlt, das man n i ch t versteuern muB, vielmehr ist daranf hinznweisen, daB 
Waldkapital gegenUber Geldkapital in bezug auf Versteuernng aine V orzugs
steHung genieBt, indem das Waldkapital fUr Steuerzwecke immer niedriger 
eingesch1itzt wird, als es dem Verkaufswerte nach angesprochen werden mUBte; 
einem bestimmten Waldkapital w1ire also - pr1izis gerechnet - nur ein' ent
sprechend hi:lheres Geldkapital ebenbUrtig." 

Das Gericht trat dieser Auffassung bei. - Eigentlich wltre aber Fall b 
einschl1igig gewesen. 
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Die Veranschlagung der Verwaltungskosten erfolgt gewohnlich 
durchschnittlich fiir das Hektar der GesamtfHiche. 

Die Hohe der Verwaltnngskosten iibt auf die GroBe der Bodenwerte 
einen groBen EinfluB aus. Da sie, ausgenommen die Steuern, fur er
tragsreiche Waldungen ebenso hoch sind wie fiir ertragsarme - oft 
verursachen letztere sogar einen hoheren VerwaItungsaufwand -, so 
werden die Bodenwerte del' sehleehteren Waldgrundstiieke dureh die 
gleiehen Verwaltungskosten unverhaltnismaBig mehr verkleinert als 
die der guten. Das gleiehe gilt fiir die Rentabilitat. Auf die Bestands
werte sind die Verwaltungskosten einfluBlos. 

Die Hohe del' Verwaltungskosten hangt farner nicht bloB von den 
ortlichen Verhaltnissen des Waldes, sondern auch von der Personlieh
keit des Besitzers ab. Der Staat wirtschaftet immer teurer als del' kleine 
bauerliehe Besitzer, dem auBer den Steuel'll meistens gar keine Ver
waltungskosten erwaehsen. Der Staat wird also von diesem Gesiehts
punkt aus einen kleineren Reinertrag erzielen als del' kleinbauerliche 
Besitzer. Der Reinertrag tragt somit in diesem FaIle einen rein sub
jektiven Charakter und kann deshalb fiir die Festsetzung des 0 b j e k
tiven Tausehwertes des Bodens bzw. des Waldes nieht maBgebend 
sein. Da dieser durch die Verschiedenheit del' Hohe der Verwaltungs
kosten je naeh der Personlichkeit des Waldbesitzers nicht beeinfluBt 
werden kann, miissen fiir die Bereehnung des objektiven Tauschwertes 
stets mi t tl ere Verwaltungskosten in Ansatz gebracht werden. Als 
MaBstab fiir die Hohe derselben kann del' Aufwand geIten, del' zur 
ordentlichen Bewirtschaftung eines groBeren Privatwaldkomplexes un
bedingt notwendig ist. 

DerVerwaltungsaufwand del' groBeren Staatsforstverwaltungen ent
halt in del' Regel Ausgaben, die mit del' Bewirtschaftung des Waldes 
in keinem odeI' in einem nul' sehr losen Zusammenhang stehen (Unter
rieht, Forstpolizei, Gemeindewaldungen usw.) 1). Daher konnen die aus
gewiesenen Betrage nicht ohile weiteres als MaBstab dienen. Anderer
seits ist zu beriieksichtigen, daB von den deutsehen Staatsforsten keine 
Staatssteuern erhoben werden. 

III. Holzpl'eise. 
In den siiddeutsehen Staatswaldungen besteht fiir das Nadellangholz die 

H ei 1 b ronne r Sort i e run g, n1tmIieh 

1. K!. MindestI1tnge 18 m und bei dieser L1tnge 30 em Mindestzopfdurehmesser 

II. " " 18"""" " 22 " " 
III. " " 16"""" " 17" " 
IV. " " 14"""" " 14" " 
V. " " 10"""" " 12" " 

Das Nutzholz wird ohne Rinde gemessen. 

') N1theres in meinem Handbueh der Forstpolitik, 2. Auf!. 1922, 
S.98. 



Holzpreise. 43 

Durchschnittserlose aus den Holzverkaufen in den bayr. Staatswaldungen. 
1910 1911 1912 1913 

Mark je Festmeter 
A. N a del h 0 lz. 

1. Nutzholz: 
Langholz. 17,9 17,7 18,3 19,2 
Bloehholz. 18,3 17,9 18,7 20,5 
Sehwellenholz 17,1 18,5 18,2 21,2 
Papierholz 11,1 11,5 12,7 14,1 
Grubenholz 10,7 9,9 10,8 11,0 
Werkholz . 18,4 17,6 16,1 19,9 
Nutzholz im ganzen . 17,9 17,7 18,3 19,2 

2. Brennholz . 8,0 7,9 7,8 8,1 
3. Nutz· und Brennholz 15,3 15,5 16,0 17,0 

B. Laubholz. 
Eiehennutzholz 40,7 50,2 52,0 M,6 
Eiehenbrennholz . 8,8 8,6 7,9 7,7 
Buehennutzholz . 14,9 15,7 16,'\0 17,6 
Buehenbrennholz 10,0 9,9 9,5 9,4 
Buchengesamtmenge 10,3 11,3 11,2 11,3 

Bayerische Staatswaldungen 
im Jahre 1913 Badische Domlinenwaldungen 

,...!. 

~I 
'" Ij ~I '" I 

... 
'" " I'l I'l '" Fiehte und Tanne K.iefer '" '1:l- I'l I'l -'" '" ~o ~ ~ g '" z..c 8 8 oil 

~ . '" ~011911\1912\1913 1910119111191211913 
... ... ., ., Oberpfalz Oberfranken .!:JI>. 
01l 

Mark je fm Mark je fm 

I ~5,0 27,1 25,7 29,1 28,0 27,4 38,5 24,5 24,4 24,5 25,9 34,4 33,6 35,3131),1 
II 23,1 24,8 22,7 26,5 27,3 24,8 30,7 23,1 23,3 23,0 24,2 27,0 27,0 28,6 30,0 

III 20,4 21,8 20,2 21,9 24,7 22,6 24,7 21,5 21,8 21,5 22,4 22,1 21,5 22,7123,4 
IV 17,1 18,3 16,9 17,2 21,1 19,3 18,4 19,7 19,8 19,7 20,4 18,5 18,0 18,7 19,1 
V 13,9 14,2 13,2 13,4 17,4 16,2 14,.4 17,4 17,4 16,5 18,0 17,4 16,3 15,1 15,6 

Wiirttembergische Staatswaldungen Preul3ische Staatsforste 

DurehsehnittserWse flir Durchsehnittserlose flir 
Kiefernnutzholz 

I E' h I Nadel· I SeheiterundPrligel II I. Kl. I III. Kl. Ie en· holz. (liber 1 (liber 0,5 
Jahr I stlimme stlimme 

1 

Buche iNadelholz Jahr . bis 2 fm) bis 1 fm) 

Mark je fm Mark je fm I Mark je fm 

1909 39,9 21,1 9,4 I 7,0 1909 
I 

18,6 I 14,6 
1910 45,7 22,6 9,1 I 6,6 1910 19,2 

I 

14,8 
1911 44,8 22,8 9,3 

i 
6,7 1911 

I 
20,8 16,1 

1912 44,7 21,7 9,1 6,5 1912 21,6 17,0 

Von den aufgeflihrten Erlosen sind noeh die Werbungskosten abzuziehen, 
die ausschlieBlieh del;' RtlckerH:lhne in Stlddeutsehland 1-1,30 M. betrugen. 
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Vie rt erA b s c h nit t. 

Die mathematischen Grundlagen 
(Zinseszinsrechnung). 

I. Die Zinsberechnungsarten. 
J edes werbend angelegte Kapital wachst innerhalb e in e s J ahres 

urn den Betrag seiner Zinsen zu. Werden dieselben vom Kapitalbesitzer 
alljahrlich genutzt und yerbraucht, dann vergroBert sich das Kapital 
nicht, son del'll bleibt auf seinem urspriinglichen Betrag. Zins und 
Kapital sind in diesem FaIle immer getrennte GraBen. 

1st del' Kapitalbesitzer nicht willens odeI' imstande, den j a h 1'-

1 i c hen Zinsertrag zu nutzen, so wachst das Kapital urn die GroBe 
desselben zu. Del' Zins nimmt Kapitaleigenschaft an und tragt wieder 
Zinsen. 

1m ersteren Fall wirbt das Kapital mit einfachen Zinsen, im 
letzteren mit Zin seszi n sen. 

Da del' Ertrag del' Forstwirtschaft in erster Linie auf dem jahrlichen 
Zuwachs des Baumes bzw. des Bestandes beruht und diesel' Zuwachs 
nicht im Jahre seiner Gestehung genutzt werden kann, sondeI'll bis 
zum Ende eines bestimmten Zei'traumes aufgespeichert, d. h. als Zins 
zu den zum Kapital gewordenen friiheren Zinsen geschlagen werden 
muB, so ergibt sich, daB die Wertbildung in del' Forstwirtschaft an 
die Gesetze del' Zinseszinsrechnung gebunden ist. Auch die Ausgaben 
unterliegen auf die Dauer ihrer Gebundenheit im forstlichen Betrieb 
diesen Gesetzen. 

1Ja die Vergrti.Berung eines Kapitals mit Zinseszinsen, namentlich bei Dnter
stellung eines hohen ZinsfuBes, sehr betr1tchtlich ist und umgekehrt die Abrechnung 
von Zinses.zinsen von einer Kapitalsumme innerhalb eines grtiBeren Zeitraumes 
zu sehr kleinen Kapitalwerten fuhrt, glaubte man friiher, als die Holzpreise noch 
sehr nieder waren, bei Waldwertrechnungen die Zinseszinsrechnung fallen lassen 
oder einen vermittelnden Weg zwischen dieser und der einfachen Zinsrechnung 
einschlagen zu sollen. So traten G. L. Harti g und Pfeil (letzterer in besonderen 
F1tllen) fUr die Rechnung mit einfachen Zinsen ein, H. Cotta, der anfangs 
mit Zinseszinsen rechnete, empfahl sp1tter die sog. "ari thm etis ch-m i tt I eren 
Zinsen" (aus einfachen und Zinseszinsen). Die Anwendnng del' letzteren ordnet 
auch ein bayel'isches Mandat vom Jahre 1820 an (p = 5 0/0). Andere (Schramm 
pseudonym Moosheim, von Gehren, Hierl) empfahlen sog. "geometrisch
mittlere Zinsen" (d. i. das geometrische Mittel aus einfachen (a) und Zinses· 
zinsen (b), also Vab). Bur c k h a r d t fubrte die fruher in PreuBen fiir die 
Abltisung von Bauholzrechten vorgeschriebenen "b es ch r lin k ten Ziu s en" in die 
Literatur ein. Diese Methode unterstellt, daB die jedesmaligen einfachen Zinsen 
des urspriinglich vorhandenen Kapitals von del' Zeit ihres Eingangs an wieder 
einfache Zinsen tragen. 

AIle diese Zinsberechnungsal·ten baben heutzutage nur mehr historisches 
Interesse. Sie riihrten nicht von den forstlichen Schriftstellern her, sondern wurden 
anfangs des 19. Jahrhullderts allgemein angewendet. Mit der Entstehung der 
Kreditwirtschaft uud der Lebensversicherung drang dann die Zinseszinsrechnung 
durch. 
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II. Die Formeln der Zinseszinsrechnung. 
1. Prolongierung oder Beslimmung des Nachwerts. 

Ein Kapital wird prolongiert (vernachwertet), wenn man den 
Wert desselben berechnet, auf welchen es n a c h einem bestimmten 
Zeitraum mit Zinseszinsen anwachst. Diesel' Wert wird Nachwert 
gsnanut. 

Formel I. Ein jetzt angelegtes Kapital k wachst binnen 
n Jahren mit Zinseszinsen bei einem ZinsfuB von pOlo an auf 

K = k. 1,0 pn (I) 

Beweis. Da das Kapital100 nach einem Jahre auf 100 + P an
wachst, so ist 

100: (100 + p) = k : K1 , 

hieraus 100 + p ( P) Kl =k· WO =k 1 + 100 =k.1,Op, 

P 100 + p 
wenn 100 = 0,0 p und 100 = 1,0 P gesetzt wird. 

N ach zwei J ahren ist analog 

100 : (100 + p) = k. 1,0 P : K2 

100 +p 
und K2 = k . 1,Op . 100 

=k.1,Op (1 + 1~0)= k.1,Op2. 

N ach n J ahren ist 

100: (100 + p) = k .1,Opn-l:Kn 

und 

Wert 
100 

90 

SO 

_ 70 

0'0 

50 

'i0 

30 

20 
K - k n-l 100 + p 

n - . 1,0 P . -----uJO ____ 10 

= k. 1,0 pn-l . 1,0 P = k. 1,0 pn. n.~ 10 20 30 gO 60 flO 70 soialzrc 

Beispiel. Welchen Wert hat ein jetzt Abb. 1. VerIanf des Faktors 
eingehenderDurchforstungsertragvon50M. 1,Opn filr p=3 0 jo. 
nach 30 Jahren, wenn p=3°jo? 

Antwort: R = 50 . 1,0330 = 50. 2,4273 = 121,37 M. 
Fiir P = 2 % wird K = 50.1,0230 = 50.1,8114 = 90,57 M. 

Del' Wert von 1,0 pn ergibt sich unmittelbar aus Tafel I (Nach
wertstafel) im Anbang. 

Logaritbmisch: log K = log k + n log 1,0 p. 

2. Diskontierung oder Bestimmung des Vorwerts. 

Ein Kapital wird diskontiert, wenn man den zeitlicb rfickwarts 
liegenden Wert desselben unter Abrechnung von Zil1seszil1sel1 wabrend 
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des gegebenen Zeitraumes ermittelt. Da hier der Kapitalwert auf einen 
friiheren Zeitpunkt bezogen wird, nennt man ihn V 0 rw e r t. 

Formel II. Ein naeh n Jahren eingehendes Kapital Khat 
gegenwartig den Wert 

k = _K_. '(II) 
1,Opll 

Beweis folgt aus 1. 

Beispiel. Ein Fichtenbodon liefert nach 100 Jahron einen Abtriebsertrag 
von 10000 M. j welchen Wert hat diese Einnahme im Zeitpunkt der Begrlindung 
des Bestandes, wenn p = 3 0/0 ? 

Antwort: Es ist 
]0000 1 

k = 1 03'00 = 10000. 103100 = 10 000.0,05203 = 520,30 M. , , 
Flir p=2 % wird 

k = ~~~?o~ = 10000 '1,0;100 = 10000.0,13803 = 1380,30 M. 

Der Wert des Quotienten (Diskontfaktors) 1,~ pn ergibt sieh direkt 

aus Tafel II (Vorwertstafel) im Anhang. 
Logarithmiseh: log k = log K - n log 1,0 p. 
Aus K = k. 1,0 pH folgt ferner: 

K k= 1,Opn. 

Diese Gleiehung ist wiehtig fiir die Waldwertbereehnung und Statik, 
wei! sieh aus derselben mittels einer Naehwertstafel sehr leieht das 
jahrliehe odeI' periodisehe Z u w a e h s pro zen t ermitteln lii.Et mit Um
gehung del' logarithmisehen Bereehnung. Del' Exponentialausdrnek 
1,0 pll ist del' N a e h wert s f a k tor fUr das Kapital k und ist bestimmt 

dureh den Quotienten ~. Bereehnet man den letzteren, so kann man 

aus der detaillierten Nachwertstafel (Tafel VI) mit hinreiehender Ge
nauigkeit ohne weitere Reehnung das Prozent ablesen, mit welehem k 
innerhalb des Zeitraumes n auf K angewaehsen ist. 

Beispiel. Wllchst das Kapital 4000 innerhalb 10 Jahren auf den Betrag 
von 5120 an, so ist 

5120 _ 1 0 10 - 1 28 4000- , P - , . 

Nun sucht man in der Nachwertstafel unter den Nachwertsfaktoren flir 10 Jahre 
die Zahl 1,28 auf und liest am Kopfe der vertikalen Kolumne das Prozent 
(Wertszuwachsprozent) 2,5 abo 

Soll das Wertzuwachsprozent bis auf zwei Dezimalstellen 
6000 

b es ti m m t wer d en, clann gilt folgendes Verfahren: Ist z. B. 5000 = J,200, dann 

findet sich in 1\lfel VI fiir 10 Jahre 
der Nachwertsfaktor 1,195 bei 1,8°/r, 

" 1,207 " 1,9 0/0. 
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Auf den Prozentanteil 1,9 - 1,8 = 0,1 trifft somit die Differenz 1,207 minus 
1,195 = 0,012. Da die Differenz 1,200 -1,195 = 0,005 ist, hat man 

0,012: 0,005 = 0,1 : x, 
woraus 

0,005 
x = ° 012.0,1 = 0,04. , 

Das gesamte Wertzuwachsprozent ist daher 1,8 + 0,04 = 1,84 0/0. 

Mechanisch schreibe man also 
1,200 - 1,195 = 0,005, 
1,207 - 1,195 = 0,012, 

dividiere mit der zweiten Differenz in die erste und multipliziere den Quotienten 
mit O,l. 

Fiir die logarithmisehe Bereehnung ist ferner: 

_ , fK 100 + p _ , fK 
1,0 P - V k' 100 - V k' p = 100(n-1), 

1 10gK-Iogk 
ogl,Op = , 10gK-Iogk 

n= . 
log 1,0 P n 

Hat man keine Logarithmentafel oder keine del' im Anhang dieses 
Buehes mitgetcilten Faktol'entafeln zur Hand, dann kann man die 
vorstehenden GraBen dureh die PreBlerschen Naherungsformeln 
bestimmen, die allerdings zu ungenauen Ergebnissen fiihren kannen: 

K-k 200 
P=K+k·u· 

(N I . B·· 1 . d - 5120 - 4000 200 - 2 46 0 ) ac 1 vongem elsple WIr p - 5120 + 4000.10 -, /0 • 

K = 200 + p n . k k = 200 - P n . K n = K - k . 200. 
~OO - P n' 200 + p n' K + k P_ 

Fiir n = 10 odeI' = 20 Jahre kannen dieselben noeh weiter ver
einfaeht werden (s. Weiserprozent). 

3. Rentenrechnung. 

Die Berechnung der Kapitalwerte von gleich groBen Betragen 
(Renten), welche zu yerschiedenen Zeiten und wiederholt eingehen, 
geschieht eben falls durch Prolongierung oder durch Diskontierung. 

Je nachdem die Renten aIle Jahre eingehen oder immer erst nach 
Ablauf einer bestimmten Anzahl von Jahren (Periode), nennt man sie 
j ahrli che oder p eriodi s che (a usset z e nde) Renten. Sind dieselben 
fortdauernd bis in die fernsten Zeiten zu erwarten, so spricht man von 
einer imm e rw ahren de n, unendlichen (ewigen) Rente; erlaschen 
sie nach einerAnzahl von Jahren - VOIl einer endlichen oder zeit
lichen Rente (Zeitrente). 

Die Summierung von Renten erfolgt nach den Summenformeln 
del' g eo met r i s c hen Rei hen. Unter einer solchen versteht man eine 
Folge von GraBen, von welchen die nachfolgende aus del' vorhergehen
den durch Multiplikation mit einem Quotienten q ent~teht. 1st q> 1, 
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so ist die Reihe steig end, ist q < 1, dann ist die Reihe fallend. Hat 
die Reihe eine bestimmte Anzahl von Gliedern, so ist sie end Ii c h, 
im entgegengesetzten FaIle unendlich. Del' allgemeine Ausdruck 
fur die geometrische Reihe lautet: 

S = a + aq + aq2 + aq3 + .. 

1. Fiir die steigende endIiche Reihe lautet die Snmmenformel: 
qU-l 

S=a.---. 
q-l 

Denn es ist S = a + a q + aq2 + ... aqu - 1, 
qS = aq + aq9+ aq3+ .. aqn. 

Zieht man die erste Gleichung von der zweiten ab, dann wird 

qS-S=aqu - aj mithin S=a qU-11. 
q-

Fiir die fallende endliche Reihe ist 
l-qU 

S = a . ---,-----=---
l-q 

Man erhalt dieselbe aus S - Sq = a - aqu. 

2. Fiir die fallende nnendliche Reihe ist 
1 

S=a.--. 
l-q 

Setzt man namIich 
l_qU 

in S = a. -1--q 
1- qOO 1 . 

S = a . -1-- = a. 1--' da qOO = 0 1St. 
-q -q 

die GroBe n = 00, so ist 

3. Steigende nnendliche Reihen kommen in del' Waldwert
rechnung' nicht VOl'. 

Formel III. Geht eine Rente r am Schlusse jedes Jahres 
fortdanernd (ewig) ein, so ist del' Kapitalwert derselben 
bei einem ZinsfnB von pOlo 

K r 100 K . 1" f 1) = 0-- = r . -- ( aplta lSIerllllgS orme 
,Op p 

(ill) 

nnd hieraus r = K .0,0 p (Rentierungsformel). 

Beweis. 1. Es ist nach Formel II del' gegenwartige Wert del' 
Rente r, welche eingeht 

am Schlnsse des 1. Jahres 

" " 

" " 
nsw. bis zum Jahre cu. 

" 

" 

2. 

" a. 

" 

" 

r 
1,Op' 

I' 

1,Op2' 
r 

I,Op3' 
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Demnach ist 

r r r K=--+--2 +--3 + ... 00. 1,Op 1,Op 1,Op 

Die rechte Seite del' Gleichung bildet eine fallende unendliche 

geometrische Reihe worin a = .. -~-.- q = _1_ istj durch Substitution 
, 1,Op' 1,Op 

1 
in S = a . -- wird 

1-q 

I' 

r r K = _r_ . __ 1 ___ = ---:--:l:-,_O~p----c-
1,Op 1 1,Op-1 

1---
1,0 P - 1 = 0,0 P 

1,Op 1,Op 

Die Herleitung der Kapitalisierungsformel auf dies em Wege, d. h. mittels 
Anwendung der Zin se szins r echn u n g und Diskontierung, ist besonders hervor
zuheben, da der Waldrentierungswert auf dieser Formel beruht und somit auch 
eine Funktion der Zinseszinsrechnung ist. 

2. Direkter erhalt man die Formel aus del' Proportion: 

p: 100 = r: K, 
woraus 

1 
100 . r 100 r . -100 

K = --- = --------. 
P 1 

p. 100 

r r 
=P=O,Op· 

100 

Beispiel. 1. Wenn ein Waldbesitzer aus seinem Walde jl1hrlich fortdauernd 
30000 Mk. Reineinnahme hat, welches Kapital mlillte derselbe mit 3 0/0 Zinsen 
ausleihen, um dieselbe Einnahme zu erzielen? 

30000 
Antwort: K= 0,03 =.1 000000 M. 

2. Wenn die Verwaltungskosten fiir ein Hektar Wald jiihrlich 6 M. betragen, 
welches Kapital muB der Waldbesitzer mit 2,5 0/0 anlegen, um aus den Zinsen 
desselben diese jl1hrliche Ausgabe bestreiten zu konnen? 

6 
Antwort: K = 0,025 = 240 M. 

3. Der Kapitalwert eines Hektars Waldboden berechnet sich auf 800 M. j 

welcher jlLhrlichen Bodenrente entspricht dieser Bodenwert, wenn p = 2 %? 

Antwort: r = 800.0,02 = 16 M. 

. 100 
Aus K = r . -- folgt, daB man das Kapital K erhalt, wenn man 

p 
die Rente multipliziert 

Endres, Waldwertrechnung und Forststat.ik. 4. Auf!. 4 
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fiir p = 

2% mit 

2,5 % 
" 

3 % 
" 

3,5 % 
" 

4% " 
4,5 0/ 0 " 
5% 

" 

2 % 

" 
3% 

" 
4% 

" 
5% " 

50 

40 

331/3 

28,57 

25 

22,22 

20 

50 

33 1/3 

25 

20 

Das Kapital ist gegeniiber dern 
hoheren ZinsfuB kleineren ZinsfuB 

groBer urn kleiner urn 

25°/" 20% 

20% 16,67 % 

16,67 % 14,29 Ofo 

14,29 % 12,5 % 

12,5% 11,11 Ofo 

11,11 °jo 10 °/0 

50% 33,33 °10 

25% 

Die Kapitalwerte werden also um so kleiner, je gr5Ber 
d er K ap i tal isi erung szi n sfuB is t. 

Formel IV. Kapitalisierung von Periodenrenten. E i n eRe n t e, 
welche zum ersten Male nach u Jahren und dann aIle 
u Jahre fortdauernd eingeht, hat einen g'egenwartigen 
Kapitalwert von 

R 
K=-=----1,Opu-l 

(IV) 

(Kapitalisierung von periodischen Haubarkeitsnutzungen). 

Beweis. Setzt man in Formel III an Stelle des einjahrigen Zeit
raumes, nach welchem die Rente r flillig wird, einen u jahrigen, so 
erhaIt man die Summenreihe (wie bei III) 

R R R 
K= -i~pu + I,Op2u + I,OpsU + ... 00. 

Da R 1. d d h S b' . .. S 1 a = -1,0 pU ' q = -0---' Wlr nrc u stltutlOn 1Il = a .--I, pU 1- q 

K= R 
1,0 pU 

1 R 
-~----- - -.,--~ 

1 1,0 pU 
1--,---

1,0 pU 

1 R 
1,0pu-l - 1,0pu-l' 

1,0pu 
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Aus Formel III und IV ergibt sich: Eine jahrliche Rente 
wird ·kapitalisiert durch Division mit O,Op, eine peri
odische (aussetzende) Rente durch Diyision mit 1,Opu-1. 
Formel IV geht fiber in III, wenn man in IV u = 1 setzt, da 

R r 
1,0 pi - 1 O,Op' 

Anmerkung 1. Ein mit Zinseszinsen werbendes Kapital muE nach u Jahren 
auf eine solche Hohe angewaehsen sein, daB auBer dem Kapitale selbst noeh 
die Rente R vorhanden ist. Naeh u Jahren ist die erste Etappe des Produktions
prozesses abgeschlossen. Von da ab flingt das Kapital von neuem an zu werhen, 
urn naeh 2 u Jahren derselben Aufgabe gereeht werden zu konnen. Die Rente R 
kommt also den Zinseszinsen gleich, welche ein Kapital Kimmer im Zeitraum 
von u Jahren anfbringen kann. Mithin ist: 

R = K .1,Opu- K = K(l,OpU -1), 

ferner: ~ =l,Opu_l und ~ +l=l,Opu. 

R 
Anmerkung 2. Der Ausdruck . ° U 1 lliBt sieh aueh in der Form 

1, p -

~ + ---c::--R __ _ 
1,0 pU 1,0 pU (1,0 pU - 1) 

darstellen. Denn es ist 

_R_+~+_R_+ ... =_R_+_1_ (~+~+ ... ). 
1,Opu 1,Op2u 1,Op3u 1,Opu 1,Opu 1,0pu 1,Op_u 

Mit Hilfe dieses Ausdruckes kann die Formel des Bodenertragswertes in eine 
andere Form gebraeht werden. 

Beispiel. Eine mit Fichten bestockte Flliche liefert a 11 e 100 Jahre einen 
Haubarkeitsertrag von 10 000 M.; welchen Kapitalwert reprasentieren diese 
Nutzungen gegenwitrtig, wenn p = 3 % ? (Vgl. das Beispiel bei Formel II.) 

10000 
Antwort: K = 103100 -1 = 10000.0,05489 = 548,90 M. , 
Hier handelt es sich urn eine immerwiihrende periodisehe Einnahme, beim 

Beispiel der Formel II urn eine einmalige. 

1 
Del' Wert yon ° U 1 ist in Tafel III direkt angegeben. 

1, p -

}'ormel Y. Eine Rente, welche ZUlli ersten Male n ac h m 
Jahren und von da ab aIle u Jahre fortdauernd eingeht, 
hat den gegenwartigen Kapitafwert yon 

K = R. 1,Opu-m 
1,Opn-l (V) 

(Kapitalisierung von Durchforstungsertragen). 

Be wei s. Die erste Rente, welche nach m J ahren eingeht, hat 
R 

gegenwartig den Wert--- (naeh II); yom Jahre m ab geht R alle 
1,Opm 

u Jahre ein; die nach (m + u) Jahren eingehende Rente hat daher 
4* 
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R 
gegenwartig den Wert 1,0 pm + u' die nach (m + 2u) J ahren eingehende 

R 
den Wert von 1,Opm + 2u usw. Es ist also 

R R R 
K= 1,Opm + 1,Opm+ u + 1,Opm+u2 + ... 

R 1 
Hiel'in ist a = q = daher wird durch Substitution 

1,Opm' 1,Opu' 
1 

in S=a.--
1-q 

K= R 
1,OpID 

R.l,OpU R1,OpU-Dl 
-----,--------,--=-----=----''-------,-,--

1 
1 __ 1_ 1,0 pDl (1,0 pU - 1) 1,0 pU - 1 . 

1,Opu 

Anmerkung. Es ist auch 
R 

R 1,Opu - m 1,OpDl R Rl,Opu 
1,Opu_1 =1,Opu-1 + 1,Opm=1,Opm(1,Opu_1), 

Ferner bestehen die Beziehungen 
!,Opm_1,opu = 1,OpDl-1 -1' 

1,Opu-I 1,Opu_l ' 

1,0 pU -1,0 pID = 1 _ 1,0 pm - 1 = 1 -1,0 pm + 1. 
1,Opu-1 1,Opu-1 1,Opu-1 

Beispiel. Wie groB ist del' gegenwartige Kapitalwert eines Durchforstungs
ertrages von 70 M., der zum ersten Male nach 50 Jahren und dann aIle 90 Jahre 
eingeht, wenn p = 2,5 %? 

70 . 1,02590 - 50 _ _ ') 
Antwort: K = 90 = 70.2,6801.0,1210 = 2.,81 M. 

1,025 -1 

Urn 'rafel I und III beniitzen zu konnen, schreibe man 
l' 

R. 10 pu-m. -.,-----
. , 1,Opu-l 

]!'ormel VI. Ein Geldbetrag (Rente) R, welcher ZUlli 

ersten Male augenblicklich, dann alle u Jahre verein
nahmt odeI' verausgabt wird, hat gegenwartig den Kapi
tal wert 

K = R. 1,0 pn = R + R 
1,0pn-l 1,0pn-l 

(VI) 

(Kapitalisierung del' Kulturkosten). 

Be wei s. 1. Der augenblicklich verausgabte Betrag hat den Wert R; 
die ferneren, immer nach u Jahren nUIigen Ausgaben haben nach 
Formel IV den J etztwert 

R R 
1,0 pU _ 1 ; daher K = R + 1,0 pU _ 1 

R 1,0 pU 
1,Opu-1 . 
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2. Man prolongiert den jetzt fiilligen Betrag auf das Jahr u und 
kapitalisiert den Betrag R 1,0 pU naeh IV oder man setzt in (V) m = O. 

3. Direkt aus K = R + 1 ~ u + 1 OR 2u + 1 OR 3u + ... ; , p , p , P 

durch Substitution in S = a . _1_ wird 
1-q 

K=R. 1 =R. 1 
1 __ 1_ 1,Opu-1 

1,0 pU 1,0 pU 

R 1,0 pU 
- 1,Opu-l' 

Beispiel. Fur Anlage eines Waldes sind gegenwltrtig 100 M. und jedesmal 
nach dem Abtriebe des Bestandes im 90jlthrigen Alter wieder 100 M. fUr Knltur
kosten zn verausgabenj welchem Kapitalwert entspricht diese Ansgabe, wenn 
p = 2,5 % ? 

100.1,02590 
Antwort: K= = 100.9,229.0,1215 = 112,15 M. 

1,025~o-1 
Oder einfacher: K = 100 + 100 .0,1215 = 100.1,1215 = 112,15 M. 

10 pU 
Den Wert von 0 ' erhalt man aus Tafel III, wenn man 1, pU_ 1 

1 
die darin enthaltenen Werte von urn 1 erhoht, denn es ist 

1,0 pU-1 
1,0 pU 1 

1,0 pU _ 1 = 1,0 pH _ 1 + 1. 

Die Umwandlung periodiseber Renten in jiibrliebe Renten. Die 
Forme1n IV, V und VI reprasentieren die Kapita1werte immerwahren
der periodischer Renten; will man diese Kapitalwerte in jii~hr. 
Hebe Renten umwande1n, so multipliziert man dieselben 
(nach Formel III) mit 0,0 p. Wenn z. B. del' Abtriebswert eines 
Bestandes im 100jahrigen Alter jedesmal 10000 M. betragt, so ent
spricht diesel' aussetzende Rentenbetrag bei p = 3 % einem gegen-

.. t' K' I 10000 549"" d' "'h l' h R war Igen apIta wert von --10-0 -- = m. ; Ie Ja r IC e ente 
1,03 - 1 

dieses Kapitals ist demnach 549.0,03 = 16,47 M. Das heiBt: Wenn 
del' Bestand aIle 100 Jahre 10000 M. abwirft, so kommt 
diesel' periodische Ertrag einer jahr1ichen ewigen Ein
nahme von 16,47 M. gleich. 

Formel VII. Aufhorende jahrliche Renten. G e h t e in eRe n tel' 
jahrlich immer am Ende des Jahres ein und hort sie nach 
n Jahren auf, dann ist der Kapitalwert derselben 

a) am Schlusse des Jahres n: 
r (1,0 p" -1) 

K= 00 (Endwert); (VIla) 
, p 

b) zu Anfang des ersten Jahres: 

k = r (1,0 pO - 1) (Anfangswert). 
1,0 pOI • 0,0 p 

(VUh) 
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13 ewe is zu a. Es ist del' Wert del' Rente, welche eingegangen ist 
am Schlusse des Jahres n = r, 

" " " " (n-1) = r. 1,Op, 
" " " " (n-2) = r. 1,Op2, 

" " " ,,2 =r.1,Opn-2 
" " " ,,1 =r.1,Opn-l, 

daher K = r+ r 1,Op+ r 1,Op2 + ... r 1,Opn-l. 

Dadiese Reihe steigend und endlich ist, gilt hier die Summen
qn-1 

formel S = a. ---, worin a = r, q = 1,Op und n = n ist (nicht 
q-1 

n -1 !); daher 
1,Opn -1 r (1,Opll - 1) 

K=r. = . 
1,Op - 1 O,Op 

B eweis zu b. 1. Man diskontiert den Endwert in a) auf die Gegen
wart durch Division mit 1,Opll. 

2. Es ist der gegenwartige Wert der Rente r, welche eingehen wird 
r 

am Scblusse des 1. J abres = --

" " 

" " 

" " 

" 2. " 

" (n-1). 
" 

1,Op 
r 

1,Op~ , 

r 
1,Opn-l' 

r 
n 

" "1,0 pll ' 
r r r r 

daher k = ---- + --'J + - -3 + .. --. 
1,Op 1,Op· 1,Op 1,0 pll 

Diese Reihe ist fall end und endlich, daber 
1 

1------
1_qll r 1,Opll r(1,Opll_1) 

S = a.------=--. =------. 
1- q 1,0 P 1 ___ 1_ 1,Opll. O,Op 

1,Op 

Man merke sich den praktischen Wink, daB das letzte Glied in ProloDgierungs· 
reihen den Exponenten n -1, in Diskontierungsreihen den Exponenten n hat; 
die Anzahl der Glieder ist aber in beiden Fallen = n. 

Beispiel. Eine Waldwiese ist um 30 M. j1thrIich auf 20 Jahre verpachtet. 
ad a) W elchen Wert hat diese Einnahme am Ende der Pachtperiode, wenn 

p = 3°/o? 
Antwort. Ie = ~ll,~3'o ::-=].L _ 30.0,8061 = 806 10 M 

. 0,03 - 0,03 ,. 

oder direkt aus Tafel IV (Anhang): K = 30.26,870= 806,10 M. 
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ad b) Am Anfang del' Pachtzeit? 
Antwort: 

K = 3~,~3~!~~;1) =30.0,8061.0,5537. 0,~3 = 446,33 M. 

oder direkt aus Tafel V (Anhang): K = 30.14,8775 = 446,33 M. 

55 

Die Wel'te del' Formel VII a sind in Tafel IV, del' Formel VII b 
in Tafel V direkt angegeben. - Formel VlIb dient auch zur Bel'ech
nung von Amol'tisationen. 

Formel VIII. Aufhorende periodische Renten. Geht eine Rente R zum 
ersten Male nach m Jahren, dann aile m Jahre im ganzen n mal 
ein, dann ist del' Kapitalwert derselben 

a) am Schlusse des Eingangsjahres del' letzten Rente (nach mn 
Jahren) 

K = R (1,0 pili n - 1) (Endwert), 
1,Opm-l 

b) m Jahre VOl' dem Eingang der ersten Rente 

R (I ° 11111 - 1) 
K = - ' p (Anfangswert). 

1,Opmn (1,Oplll -1) 

Be wei s z 1I a. Es ist analog del' Formel VII a 

K= R+ R .1,0 pm + R 1,Op2111 + ... R .1,Op(Il-1) m. 

{VIII a} 

(VIII b) 

In del' Summenformel S = a. qll -11 ist hier a = H, q = 1,0 pm; daher 
q-

K = R . 1,0 pmll - 1. 
1,Oplll_l 

Be wei S z 1I b. 1. Man diskontiert den Endwert in a) auf den Anfang des 
Zeitraumes durch Division mit 1,0 pm 11, 

2. Analog del' Formel VII b ist 

K= H R + H + R 
1,Opm +l,op2ill- -~Op3111- "'l,Opmll 

In del' Summenformel 

daher 

__ 1 - qll ; '- _ R 1 
S - a. 1 _ q .s. a - ~O pDl' lj = 1,0 pDl ' 

1- 1 
R 1,OpDlll 

K = --. ---'---';---
1,OpDl 1 ___ 1_ 

l,Opm 

_ R(I,Opmll_-=_l)_ 
1,0 pm n (1,0 pDl -1) 

Die Formeln VIII a und VIII b sind fiir die praktischen Berech
nungen entbebrlich, wei I es zweckmaJ3iger unci iibersichtlicher 
ist, wenn die periodisch eingehenden Ertrage einzeln wie die 
Du rc h f orstungs ertr a ge b eh and e I t WEll' den. 

An mer k u n g. Setzt man m = 1, dann gehen beide Formeln in die analogen 
Formeln VII a lInd VII b libel'. 
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Beispiel. Ein Kiefernbestand liefert zum erstenmal im 35jahrigen Alter, 
daun alle 5 Jahre biszum 75jlthrigen Alter, mithin 9mal einen Streunutzungs
ertrag von je 12 Wagen zu je 9 M. Wert= 108 M. 

a) Wie groB ist der Kapitalwert am Ende des 75jahrigen Bestandsalters, wenn 
p = 2,5 % ? 

Antwort: 

K = 108 (1,02~5. 9;- 1) = 108.2,0379.7,6099 = 1674,89 M. 
1,025 -

b) Wie groB ist der Kapitalwert 5 Jahre vor dem Eingange des ersten Er
trages, also am Ende des 30 jahrigen Bestandsalters? 

Antwort: 
108 (1,0255 . 9 -1) , 

K = 5 9 5 1) = 108 . 2,0379 . 7,6099 . 0,3292 = 551,37 M. 
1,025' (1,025-

Faktorentafeln im ganzen gibt es fiir diese Formeln nicht. 

Nr. 

I 

II 

III 

IV 

4. Zusammenstellung der Zinseszinsformeln. 

Formel 

k=~ 
1,0 pn 

I K=_r 
I O,Op I 

Erklarung 

Prolongierung odeI' Naehwerts
bestimmung' 

Diskontierung odeI' Vorwerts
bestimmung 

Kapitalisierungs- oder 
Rentierungsformel; l' jahrlich und 

unendlich 

1,0 pU - 1 H a u ba rk eits nutzungen 
I. K = ---R----I Kapitalisierung von periodischen 

--v--i K = R .1,0 pu-m I--Kapitalisierung von periodisehen 
1,Opu-1 Durchforstungsertragen 

----------

--1- Kapitalisierung del' Ku 1 t u I' k 0 s ten; R.1,Opu 
VI K= 

I 
in IV, V, VI ist R periodisch und 

1,Opu -1 unendlich 

K= 
I' (l,Opn -1) I End wert einer zeitlichen a 

I O,Op jahrlichen Rente 
VII -- - -

1- -b k= 
r (1,0 pH_1 An f a 11 g S wert einer zeitlichen 

I 
1,Opn. O,Op jahrlichen Rente 
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Fiinft er A b schni tt. 

Die l\'Iethoden zur Ermittelung des Bodellwertes, 
Bestandswertes und des Waldwertes. 

Erstes Kapitel. 

Die Ermittelung des Bodenwertes. 
Dieselbe kann erfolgen 
1. nac:p. dem Ertragswert, 
2. nach dem Tauschwert. 

I. Bodenertragswert. 
(Bo d enerw artungswert.) 

1. Begrift'. 
Del' Bodenertragswert ist gleich der kapitalisierten Bodenrente oder 

dem kapitalisierten Reinertrag. Man erhalt denselben direkt, wenn 
man von dem Kapitalwert der periodisch eingehenden Rohertrage die 
Wirtschaftskosten abzieht. 

2. Ableitung. 

A. Berechnung des Rohertrages. 

a) Abtriebsertrag odeI' Haubarkeitsertrag. Derselbe wird 
mit A (Abtrieb) odeI' H (Haubar) bezeichnet. Das wirtschaftliche Be
s.tandsalter u, in welchem del' Ertrag anfallt, wird dem Buchstaben A 
oder H als Index beigefiigt. 

Der Abtriebsertrag' im Jahre u ist daher Au. 
b) Durchforstungsertrage (Zwischennutzungsertrage, 

Vorertrage). Werden dieselben mit Da, Db ... Dq bezeichnet, wobei 
a, b ... q das Jahr des Eingangs bedeuten, so ist ihr Wert bis zum 
Jahre u mit Zinseszinsen angewachsen (nach Formel I) auf 

Da 1,Opu-a + Db 1,0 pu-b + .. Dq 1,Opu-- q• 

c) Nebennutzungen. Bezeichnet man dieselben mit Nu, Nm ... Nr , 

wobei n, m ... r wieder das Jahr des Eingangs bedeuten, so ist ihr 
Wert im Jahre u: 

Nn 1,Opu-n + Nm 1,Opu-m + ... Nr 1,Opu-r. 
Alle Nebennutzungen (S. 39), welche del' Boden und der darauf stockende 

Bestand gewahren, miissen in Ansatz gebracht werden. Fallen dieselben nul' 
wahrend einer bestimmten Anzahl von Jahren an, dann werden sie am einfachsten 
wie die Durchforstungsertrage behandelt.. Fallen sie jahrllch und dauernd an 

(Jagdertrage), dann wird der Kapitalwert nacho,~p berechnet und zweckmaBig 

als e ig ener R e chn ungs p 0 s te n ausgeschieden. 
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Wird del' Bodenertragswert nul' zum Zweck del' Festsetzung del' 
finanziellen Umtriebszeit berechnet, dann sind die Nebennutzungen nur 
insoweit in Rechnung zu stell en, als durch sie die Abtriebszeit del' Beatande 
etwa beeinfluBt wird. 

B. Bereehn ung del' Kosten. 

a) Kulturkosten. Wurden dieselben VOl' u Jahren bei del' Be
griindung des Bestandes in del' Hohe von e Werteinheiten vel'ausgabt, 
dann sind sie innerhalb von u Jahren angewaehsen auf 

e 1,0 pU. 

b) Verwaltungskosten. Dieselben werden jahrlich in dem 
Betrage von v Werteinheiten verausgabt. Am Ende des Jahres u sind 
sie (nach Formel VIla) angewachsen auf 

v (1,0 pU_ 1) 

0,0 P 

Setzt man ~ = V (Verwaltungskostenkapital), so wird 
O,Op 

o,~ p (1,0 pll - 1) = V (1,0 pU - 1). 

c) Sind noch andere Ausgaben Hillig, dann sind dieselben ebenfalls 
in Ansatz zu bringen. 

d) Ern t e k 0 s ten. Dieselben werden von dem Roherlos unmittelbar 
abgezogen. 

C. Formel des Bodenertragswertes. 

LaBt man die Nebennutzungsertl'age del' Einfachheit halber auBer 
Betl'acht, dann betragt del' Reinertrag am Ende des Jahl'es U: 

Au + Da 1,0 pu~a + Db 1,0 pll~b + ... D'1 1,0 pU-<l_ C 1,Opll 
- V (1,0 pll - 1). 

Derselbe kehrt aile u Jahre wieder, d. h. er bildet eine periodisehe 
Rente, deren Kapitalwert sich durch Division mit (1,0 pH - 1) ergibt 
(Formel IV). Als Resultat del' Kapitalisierung erhalt man den Aus
druck fUr den Bodenertragswert: 

B _ All + DIt 1,0 pll-" + .. Dq 1,0 pll - q - c 1,0 pll 
U - 1,Opu _ 1 -Yo 

Da e 1 ° pll I C (nach Formel VI) , = c I -~~------
" 1,OpH-l 1,Op"-1' 

kann lllall 

aueh die fUr die Rechnung etwas bequemere Form wahlen: 

B = Au + DB 1,0 pU - a + .. Dq 1,0 p" - q_"=- c _ (c -L V). 
II 1,0 p" _ 1 I 

Dieselbe muB angewendet werden, wenn die erstmaligen Kultur
kosten (c auBerhalb des Bruehstriehes) von den spateren (c im 
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Dividenden) verschieden sind (Odlandsaufforstung, Eichenscha,lwald
anlage usw.). 

Andere Schreibweisen del' Formel sind folgende: Aus den Anmerkungen zu 
Formel IV und V (S. 51£.) ergibt sich: 

B Au Au Dal,Opu + _ cl,Opu -V 
u = 1,0 pU + 1,0 pU (1,0 pU _ 1) + 1,0 pa (1,0 pU -1) . . 1,0pu-l 

1,0pu (Au Da ) 
= 1,0 pU _ 1 1,0 pU + 1,0 pa + .. - c - V. 

10pu 1 
Da ferner ' = 1 + , so wil'd auch 

1,0pu - 1 1,0pu - 1 

Au Va ( Au Da ) 1 B ---+-- + -c+ --+ --+ -c - V*) 
u-l,Opu 1,Opa" 1,0pu 1,Opa" 1,0pu~1 

und auch 

Da 
Au+--+"-c D 

1,0pa a 
Bu=-------+--+ .. -(c+V). 

1,Opu-1 1,Opa 

Siehe auch Beispiel 4 (S. 64) und Dberhaltbetrieb. 

Multipliziert man die Formel des Bodenertragswertes mit 0,0 p, 
so erh1ilt man die jahrliche Bod e n I' en t e odeI' den j1ihrlichen Bod en
reinertrag. 

L1iBt man das Verwaltungskostenkapital weg, dann entsteht del' 
Bod e n b ru t to we rt. Andererseits erh1ilt man denselben, wenn zu 
dem bereehneten Bodenwert das Verwaltungskostenkapital addiert wird. 
Del' Bodenbruttuwert ist verwendbar fiir die Bereehnung des Bestands
erwartungswertes und des Bestandskostenwertes sowie del' finanziellen 
Umtriebszeit. Dureh Multiplikation mit 0,0 p erhalt man die Boden
bruttorente. - Den Bodenertragswert mit Abzug des Verwaltungs. 
kostenkapitals nennt man im Gegensatz hierzu aueh Bodennetto
wert (Nettorente). 

Pre B I e r nannte den mit dem Steuer-(S) und sonstigen Verwaltungskapital 
belasteten Bodenwert oder die Kapitalsumme B + V + S den "Bodenbruttowert" 
oder "engeres Grundkapital". Unter "Produktions·Grundkapital" verstand er 

die Kapitalsumme B + V + S + Cu, worin Cu = c 1,0 pU und das Steuer-
1,Opu -1 

kapital gleich der kapitalisierten Bodenrentensteuer (nicht Waldrentensteuer) ist. 

Aus del' Formel des Bodenertragswertcs erhalt man ohne weiteres 
die Grundgleiehung fiir das wirtsehaftliche Gleichgewieht 

*) Diese Schreibweise del' Formel ist del' "Anleitung zur Waldwel'tberechnung, 
verfaBt yom Konig!. PreuB. Ministerialforstbul'eau 1866 und 1888" zugrunde 
gelegt. 
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Au + Da 1,0 pu-a + ... Dq 1,0 pu-q = (Bu + V) (1,0 pU -1) + c 1,0 pU 

odeI' 
Au + Da 1,0 pu-a + ... Dq 1,0 pu-q _ c 1,0 pU - V (1,0 pU - 1) 

= Bu (1,0 pU -1). 
Dieselbe bildet die Grundlage del' forstlichen Statik. 
Der Bodenertragswert wurde bis jetzt nach dem Vorgange Pre Biers (1859) 

in der forstlichen Literatur allgemein Bodenerwartungswert genannt. In
dem man nllmlieh vom nackten Boden ausgeht, erhllit man auch obige Formel, 
wenn man von der Summe der Jetztwerte aller von einem Boden zu er
w a rte n den Einnahmen die Jetztwerte aller auf jenen Einnahmen mhenden 
Produktionskosten und Lasten abzieht. Mit diesem Satze definiert auch G. Beyer 
den Ausdruck Bodenerwartungswert. Es ist also: 

a) der Jetztwert alIer jedesmal am Scblusse der Umtriebszeit u eingehenden 
Au 

Abtriebsertrllge nach Formel IV = ; 
1,Opu -1 

b) der Jetztwert der Durchforstungsertrll,ge Da ... Dq,welche zum ersten 
Male nach a ..... q Jahren und von da ab aIle u Jahre eingehen, nach 

D 10pu-a D 10pu-q 
V _ a ' q , • 

Formel - 1,0 pU _ 1 + ... + 1,0 pU _ 1 ' 

c) der Jetztwert der Kulturkosten, welche zum ersten Male sofort und dann 

. c 1 ° pU alIe u Jahre zu verausgaben sind, nach Formel VI = ---,'~-
1,0pu -1 

d) der Jetztwert der jllhrlich zu verausgabenden Verwaltungskosten nach 
v 

Formel III = O,Op = V. 

Die Differenz al + b) - c) - d) gibt die Formel ffir Bu. 
Die Bezeicbnimg Bod e n e r war tun g s we r t sollte man aus der forstlichen 

Sprache ausmerzen, weil sie der Laie nicht versteht. Die Gesetzgebung 
(Blirgerliches Gesetzbuch, Steuergesetzgebung) und die Nationalokonomie ,kennen 
nur den Ausdruck Ertragswert. Del' Bodenwert ist ein wirtschaftlicher Begriff, 
aber kein rechnerischer. Durch die Art der rechnerischen Ableitung des forst
lichen Bodenwertes wird dessen wirtschaftlicher Inhalt nicht geitndert. Auch 
flir den 'Vert eines landwirtschaftlicben Grundstlickes sind die Ertrage maB
gebend, die dauernd von diesem erwartet werden ktinnen. Von jedem Gegen
stand erwartet der Kltufer, daB er ibm den Ertrag, Nutzen oder Genuf3 ge
wllhrt, den er der Preisbestimmung zugrunde legte. Die Benennung Erwartungs
wert paf3t also keineswegs nur flir den forstlicben Bodenwert. 

Beispiel 1. Ein Bektar Fichtenwald II. Standortsgiite liefert 
im Alter von 30 40 50 60 70 Jahren 
Durchforstungsertrllge von 78,4 232,5 402,5 660,2 952,5 M. 

und im 80jithrigen Alter einen Abtriebsertrag von 9808,60 M. Die Begrlindung 
des Bestandes erfordert 120 M. Kulturkosten. Die Verwaltungskosten betragen 
jllhl'lich 9 M. Wie hoch berechnet sich del' Bodenertragswert flir die 80jithrige 
Umtriebszeit, wenn p=3°jo? 

Auflosung. Es ist 

B80 = (9808,6 + 78,4 . 1,0380- 30 + 232,5. 1,0380- 40 + 402,5. 1,0380- 50 

+ 660 2 . 1 0380 - 60 + 952 5 . 1 0380- 70 _ 120) 1 _ (120 + _9_). 
" , , 1,0380 -1 0,03 
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Danaeh erhalt man 
9808,6. . . . . 

78,4 . 1,0350 = 78,4. 4,3839 
232,5 . 1,03'0 = 232,5 .3,2620 
402,5. 1,0330 = 402,5 . 2,4273 
660,2. 1,0320 = 660,2 . 1,8061 
952,5 . 1,0310 = 952,5 . 1,3439 

9808,60 M. 
343,69 " 
758,41 " 
976,96 " 

1192,39 
1280,09 " 

Summe der Geldertrltge am Ende der Umtriebszeit 14 360,14 M. 
Hiervon ab die immer naeh 80 Jabren zu verausgabenden Kultur-

kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120,00 M. ---....;....--
Differenz = 14240,14 M. 

Der Jetztwert dieser aIle 80 Jahre eingehenden Einnahme ist 
14240,14 

14240,14.0,103725 _ . . . . . . . . . . . - 1477,05 M. 
1,0380 -1 

Hiervon ab 
die jetzt fltlligen Kulturkosten 

das Verwaltungskapital 0 ~3 =. , 
. . . . . . 120 M. =} 420,00 " 
. . . . . . 300 " = 

Bodenertragswert = 101)7,05 M. 
Die jlthrliehe B od e men te (B 0 den r ei nertrag) ist 1057,05.0,03 = 31,71 M. 

Beispiel 2. Es ist der Bodenertragswert fur ein Hektar Kiefernwald bei Ein
haltung einer 100jlthrigen Umtriebszeit aus folgenden Grundlagen zu ermitteln: 

A. Einnahmen. 
a) Abtriebsertrag imAlter von 100 Jahren im ganzen 524fm. Hiervon 

treffen auf 
a) das Derbholz 477 fm (91 0/0) und hiervoll 

auf Nutzholz 80% = 381,6 fm zu 16,8 M. . . . . . = 6410,90 M. 
auf Brennholz 200/0 = 95,4 fm zu 6 M. . . _ . . - 572,40 " 

Summe Derbholz = 6983,30 M. 
(J) das Reisholz 47 fro zu 3 M. . . . . . . . . - 141,00 M. 

b) Durehfol'stungsertrage. 
Jahr fm 
30 31 zu 5,50 M. = 170,50 M. 
40 62. 6,40 " = 396,80 " 
50 63" 6,90 " = 434,70 " 
60 59" 7,60 " = 448,40 " 

e) Streunutzullgsertrag. 

Haubarkeitsertl'ag (Awo) = 7 124,30 M. 

Jahr fro 
70 57 zu 8,50 M. = 484,50 M. 
80 56" 9,50" = 532,00 " 
90 54" 10,50 " = 567,00 " 

1m 75. Jahre und im Abtriebsalter werden fur die ~utzung der Boden
streu je 150 M. erHlst. 

d) Ertrag aus Beeren und Sehwammen. 
Vom 50. bis zuro 100. Jahre jahrlieh 0,50 M. 

e) Zapfengewinnung. 
Am Ende der Jahre 65,70,75,80,85,90 und 95 ergibt sieh ain ErlOs 

aus Kiefernzapfen von 4 M. 

f) Voro Jag d p a e h t e rt l' a g entfallen auf das Hektar 1,20 M. jahr lieh. 
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B. A usga ben. 
a) Kulturkosten immer am Anfang der Umtriebszeit 100 M. 
b) Reinigungshieb im 15. Jahre, Ausgaben liber den ErlOs 30 M. 
c) Flir Verwaltung, Schutz, Steuern jlthrlich 9 M. ZinsfnB 3%. 

Ausrechnung. 
A. Einnahmen. 

a) u. b) Abtriebsertrag und Durchforstungsertrltge. 
Es ist 

der Abtriebswert im Jahre 100 . . . . . . . . . = 7 124,30 M. 
der Nachwert der Durchforstungsertl'iige 

vom SO. Jahr . 170,50.1,03100- 30 = 170,5.7,918 = 1 350,00 M. 
40. " . 396,80.1,03100- 40 = 396,8.5,892 = 2337,95 » 

50. " . 434,70.1,03100-50 = 434,7.4,384 = 1905,70 " 
" 60. '. 448,40.1,03100- 60 = 448,4.3,262 = 1462,70 " 

70. . 484,50. 1,03100- iO = 484,5 . 2,427 = 1175,90 " 
" SO. . 532,00. 1,03100-80 = 532,0 . 1,806 = 960,80" 

90. " . 567,00. "1,03100-90 = 567,0.1,344 = 762,05 " 

Holzgeldertrltge am Ende der Umb:iebszeit . . . = 17 079,40 M. 

17 079 40 _ 
Jetztwert derselben 0' = 17 019,40.0,0549 937,70 M. 

1,0310 _1 

c) Jetztwert der S tre un u tzung 

150 . 1,03100-75 + 150 = (150 . 2094 + 150) ° 0549 
1,03100 - 1 ' , 

d) Der Endwert der jlthrlichen Beerennutzung vom 50. bis 
100. "Jahre ist am Schlusse des 100. Jahres nach Formel VII a 

0,50 (1,0350 - 1) = 0,50.3,384 = -6 40 M 
003 003 D, . , , 

Da dieser Betrag am Ende jeder Umtl'iebszeit fltllig wird, ist 
sein Jetztwert 

51~~40 = 56,4 . 0,0549 
1,03 -1 

e) Die Ertrltge aus dem Zap fen v e r k auf berechnet man am 
hesten wie die Durchforstungsertrltge; man hat demnach 

4 (1,03100-65 + 1,03100-70 + 1,03100-i5 + 1,03100-80 

+ 103100-85 + 1 03100-90 + 1 03100-95) 1 
, , , 1,03100 - 1 

= 4 (2,814 + 2,427 + 2,094 + 1,806 + 1,558 + 1,344 
+ 1,159) 0,0549 = 4 . 13,202 . 0,0549 . . . . . . 

Oder man kann den Wert dieser Ertrltge nach Formel V llla 
auf den SchluB des Jahres 95 berechnen; es ist n = 7, m = 5, 
daher 

4. (1,035 . 7 -1) 
5 = 4. 1,814 . 6,279 = 45,56 M. 

1,03 -1 

25,50 M. 

3,10M. 

2,90M. 
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Diesel' Betrag mU£ auf den SchluB des Jahres 100 prolongiert 
und dann als J etztwert berechnet werden; daher 

45,56.1,03100- 95 = 45,56.1,159.0,0549 = 2,90 M. 
1,03100 -1 

Diese zweite Berechnungsart ist umstltndlicher aIs die erste. 
f) Del' j 11 hr I i ch e J agd pac h tertra ghat einen KapitaIwert 
1,20 

von 0,03' .. 

Del' Jetztwert der Einnahmen ist somit 
937,70 + 25,50 + 3,10 + 2,90 + 40,00 . . . . . 

B. A usgaben. 
a) Den Kapitalwert der KuItnrkosten berechnet man am ein

fachsten aus 

100 + ~~o = 100 + 100 .0,0549 . 
1,03 ~ 1 

b) Die Kosten fiir den Rei n i gungs hi e b berechnen sich nach 
30 1 03100-15 

. , = 30 . 12 336 . ° 0549 
1,03100 - 1 " 

c) Der Kapitalwert der VerwaItungskosten ist 0,~3 
Jetztwert del' Ausgaben 

C. Demnach ist der Bodenertragswert oder 
B100 = 1009,20 -. 425,80 ..... . 

Jlthrliche Bodenrente 583,40.0,U3 .. 
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40,00 M. 

1009,20 M. 

105,50 M. 

20,30M. 

300,00 M. 

425,tlO M. 

583,40 M. 
17,50 M. 

Beispiel 3. In einem Fichtenwald sollen die Bestande ein Abtriebsalter von 
80 Jahren erreichen. Nach dem Abtrieb wird die Flltche drei Jahre lang land
wirtschaftlich benutzt, im dritten Jahre erfolgt jedoch mit del' Iandwirtschaft
lichen Bestellung auch die Einsaat des Waldsamens. Wie groB ist del' Boden
ertragswert, wenn der Abtriebsertrag des 80jahrigen Bestandes 6600 M. ist, die 
auf das Abtriebsalter prolongierten Dnrchforstungsertrltge 50 % des Abtriebs
ertrages, also 6600. 0,50 = 3300 M. ausmachen, die KuItnrkosten 70 M. und die 
jahrlichen Verwaltungskosten 9 M. betragen, fiir die landwirtschaftliche Benutzung 
jithrlich 40 M. Pacht und fiir die Grasnutzung vom Ende des 2. bis zum Ende 
des 6. Bestandsjahres jahrIich 3 M. erlost. werden? Vorausgesetzt wird, daB der 
angegebene Betrieb bereits seit unvordenklichen Zeiten geiibt wird. ZinsfnB 3%. 

An s r e c h n n n g. Wenn die forstliche KuHnr immer erst im 3. Jahre nach 
dem Abtrieb des Bestandes statthat und del' Bestand ein Nutz!,'lngsalter von 
80 Jahren erreichen soil, dann wird del' Abtriebsertrag tatsltchlich erst nach 
tl2 Jahren fltllig, d. h. es ist u = 82 Jahre. Die landwirtschaftlichen Pachtzinse 
werden wie Dnrchforstungsertrage behandeIt, ebenso die ErH5se aus Grasnutzung. 

Die Kultnrkostan werden innerhalb des 82jll.hrigen Zeitranmes immer am 
Anfang des 3. Jahres fitllig. Rechnerisch f!tllt dieser Termin mit dem Ende des 
2. Jahres zusammen. Man muE daher in diesem Faile Formel V anwenden. 

Demnach ist 

B82 = [6600 + 3300 + 40 (1,0382 - 1 + 1,0382 - 2 + 1,0382 - 3) + 3 (1,0382 - 4 

+ 1 0382 - 5 + 1 0382 - 6 + 1 0382 - 7 + 1 0382 - 8)] X 1 
, , , , 1,0382 - 1 

( 70.1,0382 - 2 9) 
- -1:,0382-=1- + 0,03 
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= [6600 + 3300 + 40 (10,960 + 10,6H + 10,331) + 3 (10,030 + 9,738 
+ 9,454 -I- 9,179 + 8,912)] 0,0972 - (70 . 10,641 . 0,0972 + 300) 

= [6600 + 3300 + 1277,30 + 141,90] 0,0972 - (72,40 + 300) 
= 1100,23 - 372,40 . . . . . . . . . . . . . . = 727,83 M. 

Unter Verwendung der Formel VII a hatte man auch berechnen kllnnen: 
Den Wert der landwirtschaftlichen Nutzung am Ende der Umtriebszeit 

40 (100~~ - 1) . 1,0382- 3 = 1277 ,30 M. , 
und den Wert der Grasnutzung am Ende der Umtriebszeit 

3 (1,g~3 -1) .1,0382- 8 = 141,90 M. 

Beispiel 4. Ein neuangelegter Eichenschltlwald wird das erste Mal nach 
20 Jahren, dann aIle 15 Jahre genutzt. Der erste Abtrieb liefert 70 Zentner Rinde 
mit einem erntekostenfreien Erltis von 2,50 M. pro Zentner und 32 fm Schalholz 
a 4 M., jeder weitere Abtrieb 95 Zentner Rinde und 37 fm Schltlholz zu den 
gleichen Preisen. Die erste Anlage erfOl:dert 60 M. Kulturkosten, jede nach
folgende ErgILnzung 16 M. ZinsfuB 3%. Verwaltungskosten 6 M. 

Der Bodenertragswert berechnet sich nach der Formel (s. Dberhaltbetrieb) 

B _ A20 A15 _ (c' c 1,0 p15 ~) 
- 1,0 p20 + 1,0 p20 (1,0 p15 -1) + 1,0 p20 (1,0 p15 _ 1) + 0,0 p . 

Da A 20 =70.2,50+32.4= 175+128=303 M. 
und A15 = 95 . 2,50 + 37.4 = 237,5 + 148 = 385,5 M., 
wird 

B = 303 + 385,5 _ (60 16 . 1,0315 +~) = 266 80 M. 
1,0320 1,0320 (1,0315 - 1) + 1,0320 (1,0315 -1) 0,03 ' 

Beispiel 5. Siehe Bestandserwartungswert. 

3. Die GriiUe des Bodenertragswertes. 

Hier sind folgende Falle zu unterscheiden: 
A. Die Wirkung jedes einzelnen Rechnungsfaktors del' 

Formel auf die absolute GroBe des Bodenwertes, wenn die ubrigen 
Fa k tor ens i c h g lei c h b lei ben. 

a) Abtriebsertrag. Mit demselben steigt und falIt del' Bu. 
b) Zwischenn utzungen. JegroBel' 4ieselben, urn so gl'oBer Bu' 
c) Kultul'kosten. Je hohel' dieselben, urn so kleiner wil'd Bu. 
d) Verwaltungskosten. Vel'halten sich wie die Kultul'kosten. 
e) ZinsfuB. Hoher ZinsfuB liefel't kleine, niedriger 

Z ins f u 13 h 0 he Bod e n e I' t rag s w e r t e. 

Dies folgt aus der Tatsache, daB der Bu nichts anderes ist als die kapitali-

sierte jILhrliche Bodemente. 1st diesel be = r, dann ist Bu = O,~p' Je grllBer p, 

um so kieiner wird Bu' - Die Formel des Bodenertragswertes beruht, wie aus 
den auf S. 59 mitgeteiiten anderen Schreibweisen hervorgeht, auf Diskontie
rung. Je mehr man von den in Zukunft fILlligen Einnahmen und Ausgaben an 
Zinseszinsen wegnimmt, um so weniger bieibt fur die Gegenwart ubrig. 

Wenn p = 0, wird Bu unendlich groB; wenn p sehr groB ist, wird Bu negativ. 
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f) U m t r i e b s z e i t. Unter der Voraussetzung, daB die unter a) bis e) 
aufgezahlten GroBen dieselben bleiben, nimmt der Wert von Bu mit 
waehsender Umtriebszeit ab, weil er auf Diskontierung beruht. 

Diese Tatsache erfahrt abel' bei del' wirklichen Bel'echnung des Bu 
insofern eine Abschwachung, als die GroBe Au eine Funktion von u 
ist und daher eine wesentliche Verlinderung der Umtriebszeit stets 
eine Anderung des Abtriebsertrages zur Folge hat. Nul' innerhalb 
kurzerer Perioden, namentlich in del' Nahe des Abtriebsalters, kann 
Au praktisch sich gleich bleiben, wahrend u steigt oder flillt. Dagegen 
sehlieBen sich sehr hohe Abtriebsertrage und sehr niedrige Umtriebs
zeiten ebenso gegenseitig aus wie sehr niedrige Abtriebsertrage und 
sehr hohe Umtriebszeiten (extreme und besondere FaIle ausgenommen). 

B. Del' EinfluB del' U m t r i e b s z e i t auf die GroBe des Bodenertrags
wertes: 

U= 10 20 6'0 70 80 90 100 110 120Jahre 

Abb. 2. Schema fUr den VerIauf des Bodenertragswertes. 

a) UnterBeriicksichtigung derVeranderungen der Abtriehs
ertra ge wlihrend derselben. 

Vorhin wurde erwahnt, daB die GroBe des Abtriebsertrages. im 
allgemeinen eine Funktion des Alters ist, in welchem del' Bestand ge
nutzt wird. Del' Abtriebswert del' Holzmasse eines Bestandes wachst 
von der Bestandsbegriindung bis in das hohe Alter und so lange, bis die 
naturliche Wuchskraft nachlaBt und der Bestand durch Absterben 
und Faulwerden einzelner Bliume qualitativ und quantitativ riickgangig 
wird. Diesen Zeitpunkt del' physischen Reife wartet eine geordnete 
Wirtschaft nicht abo Die Wel'tszunahme ist nieht immer stetig, sondern 
erfolgt unter Umstanden sprungweise, wobei auch nicht ausgeschlossen 
ist, daB das hohere Bestandsalter eine Zeitlang geringere Werte auf
zuweisen hat als das niedrigere. 801che Riickspriinge sind dann mog
lich, wenn der jiingere Bestand aus 80rtimenten besteht, nach welchen 
groBe lokale N achfrage ist. Ein Fichtenstangenholz kann z. B. in Hopfen
gegenden, wo viele Hopfenstangen verbraucht werden, zeitlich mehr 
Wert haben als Ficbtenbaumholz. Diese Werte konnen aber in den 
seltensten Fallen im groBen realisiert werden, weB durch vollsUindigen 

Eurtres, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. AufL [) 
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Abtrieb solcher Jungbestande derlHarkt uberfiillt und die Nachfrage 
beschrankt wurde. Daher kann man als Regel annehmen, daB del' 
altere Bestand auch den groBe1'en Abtriebswert hat, d. h. daB Au 
wachst mit zunehmendem u. 

D Q t· t Au d A 1 besteht somit aus er uo len 1,OpU-l 0 er U· 1,0pu-l 
zwei Faktoren, deren absolute Wertsanderungen sich nach entgegen
gesetzten Richtungen vollziehen: Wahrend Au mit zunehmendem u 

steigt, faIlt ---- 1 -- mit wachsendem u weil del' N enner immer 
1,0pu-l ' 

graBer wird. Die Folge hiervon ist, daB del' Wert von 0 Au nul' so 
1, pU-l 

lange del' steigenden Tendenz von Au folgen kann, als del' verkleinernde 

Eil1fluB von 1,0 p~l _ 1 dieselbe nicht iiberwiegt. 

OdeI' konk1'et ausgedriickt: Sol an g e d asP I' 0 Z e 11 t, um weI c II e s 
del' Wert des Bestandes von Jahr zu Jahr odeI' von cineI' 
Altersperiode zur anderl1 zunimmt, griiBer ist als das 

P . Q' 1 h rozent, urn welches del' )uotlent 0 im gleic en . ' 1, pU_l 
Zeitraurn abnimmt, steigt del' Bodenertragswert. Sinkt 
dagegen das Wertszunahmeprozent des Bestandes unter 
das Abnahmeprozent des Quotienten, dann sinkt auch 
del' Bode n ert rag s wert. 

Au .1,0 z 
Nimmt Au urn z % zu, dann ist im Jahre u + 1 B = -------_. So

u I,OpU+l_I 

Au']'Oz Au IOpU+l_1 
lange + > oder 1,0 z > -,---- - steigt Bu; besteht 

1,Opu 1_1 I,Opu-I 1,0pu-I ' 

, u+l 
Gleichheit, dann ist der Hochstbetrag erreicht; wird 1,0 z < 1,0 P -1, dann 

I,Opu-l 

>]Ou+1l 1 
sinkt BLl • - Fiir n Jahre gilt 1,0ZIl = ,P -. < 1,0pu-I 

DerVerlan! des Bodcnertragswertes und del' friihere odeI' spatere 
Eintritt del' Knlrnination desselben ist daher unter sonst gleichen Urn
standen von del' Intensitat del' Zuwachstatigkeit des Bestandes, d. h. 
von del' GroBe des Zuwachsprozentes abhangig. 

Folgende Dbersicht auf S. 67 bringt dieses Verhaltnis ziffernrnaBig 
zum Ausdruck (Fichte II. Bonitat). 

Modifizierend auf den Eintritt des Maximums konnen wirken die 
Zwischennutzungsertrage, Knlturkosten nnd VOl' allern del' ZinsfuB 
(siehe nnter 4 "Kulmination des Bodenertragswertes"). 
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Umtrieb Au + Da 1,Opu-a + .. Jahrliches ~_l._i Jiihrliches Au +Da 1,Opu-a+ .. 
Zunahme- 1,03u - 1 I Abnahme-u Jahre Mark prozent 

1,Oon -1 
Wert prozent Mark 

30 874 

I 
0,701 612 

9,38 4,71 
40 2143 0,442 948 

I 
6,90 4,11 

50 4171 I 0,296 1232 
I 5,29 3,75 

60 6983 I 0,204 1428 
I 3,96 3,52 I 

70 10298 
I 

0,145 1489 
" 3,38 3,37 

80 14360 0,104 1490 
2,81 3,27 

90 18950 0,075 1425 
2,57 3,19 

100 24433 0,055 1341 
2,48 3,15 

110 31228 0,040 1258 

b) Mit Riicksicht auf die Kulturkosten. 
Del' verkleinernde EinfluB del' Kulturkosten auf die GroBe des 

Bodenertragswertes sinkt mit zunehmender Umtriebszeit, weil die
selben auf einen groBeren Zeitraum verteilt wel'den. 

Je kiirzer die Umtriebszeit ist, um so groBer wird also das Kultur
kostenkapital und um so mehr verkleinern die g 1 e i c hen Kulturkosten 
die GroBe des Bodenertragswertes. 1st c = 1, p= 3 0/0, dann ist fUr die 

Umtriebszeit 

40 
60 
80 

100 
120 

c 
c + 1,0 pU_l 
1 + 0,442 
1 + 0,204 
1 + 0,104 
1 + 0,055 
1 + 0,030 

J e geringer die Bonitaten und je niedriger die Holzpreise sind, um 
so starker beeintiussen die Kulturkosten den Bodenwert. 

Werden durch die natiirliche Verjiingung die Kulturkosten 
vollstandig erspart, so miissen trotzdem fiir den vorhandenen Bestand 
zum Zwecke del' Festsetzung des objektiven Tauschwel'tes des Bodens 
Kulturkosten aufgerechnet werden. Den MaBstab bilden die Kultur
aufwendungen, die zur kiinstlichen Kultur erforderlich waren (siehe 
5. Abschnitt, 4. Kapitel). 

Es geht nicht an, die Wirkung del' Kulturkosten nul' nach dem 
prolongierten Wert c 1,0 pU zu beurteilen. Es muB vielmehr das Kultur
kostenkapital, das kleiner ist, beriicksichtigt werden. 

C. Del' EinfluB del' Zeit, in welcher Zwischennutzungen 
eingehen und Kosten zu verausgaben sind. 

a) Je friihzeitiger die Zwischennutzungsertrage allerArt 
von dem Bestand bezogen werden konnen, um so groBer wird unter 
sonst g 1 e i c hen Umstanden del' Bodenertragswert. 

5* 
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D . t 11 . Dm .I,Opn-m Dm + Dm D enn es IS a gernem = -- . er 
I,Opn -1 1,Opm (l,Opn -1) 1,0 pm 

Quotient _1_ ist bei gleichem p urn so groBer, je kleiner der Exponent rn, 
I,Opm 

d. h. je kiirzer der Diskontiernngszeitraum ist. 
Ein Durchforstungsertrag .von 80 M., welcher jedesmal im 20jlihrigen Alter 

des Bestandes eingeht, hat, wenn n = 100, p=3°jo, einen Kapitalwert von 46,73 M.; 
geht er aber erst irnrner irn 40jllhrigen Bestandsalter ein, so ist sein Kapitalwert 
nur 25,87 M. 

b) J e fr iihz ei tiger be stirn mte Ko sten innerhalb der Umtriebs
zeit zu verausgaben sind, urn so k lei n e r wird der Bodenertragswert. 
Dieser Satz fand schon seine Bestatigung bei den Kulturkosten. 

Ferner gehoren hierher alle MaBregeln der Bestandspflege, 
wie Reinigungshiebe, Entastungen, wenn der Materialanfall nicht die 

Kosten deckt. Dieselben sind ebenfalls nach del' Formel KI'Ol,O pn-m 
, pn_l 

zu berechnen und belasten den Bodenertragswert urn so mehr, je frtih
zeitiger sie verausgabt werden. 

4. Die Kulmination des Bodenertragswertes. 
Auf Seite 66 wurde gezeigt, daB der Bodenertragswert fUr ein 

bestimmtes Bestandsalter seinen hochsten Betrag erreicht. Vor und 
nach diesemZeitpunkt ister kleineI'. Als wahrer forstwirtschaft
licher Wert des Bodens kann nur das Maximum des Boden
ertragswertes gelten. Denn nach den Gesetzen der Wirtschaft
lichkeit ist del' Bestand in dem Zeitpunkt zu nutzen, in welchem dieses 
Maximum eintritt. (Umtriebszeit des groBten Bodenreinertrages odeI' 
finanzielle Umtriebszeit.) 

Del' friihere oder sp1Uere Eintritt dieses Maximums ist nun abhangig: 
a) Vom ZinsfuB. Je groBer derselbe ist, urn so friiher 

kulminiert der Bodenertragswert l ). 

Dies folgt unmittelbar· aus den Betrachtungen auf S. 66 ff. Der verkleinernde 

Einf!uB von 1 ist urn so intensiver, je gr15Ber p ist. 
1,Opn -1 

b) Von den Zwischennutzungsertragen. Dieselbenkommen 
in Betracht: 

a) hinsichtlich ihl'er GroBe. Je groBel' sie sind, urn so friiher 
kulminiert del' Bodenertragswert. 

Be wei s. Solange der Bn im Stei~en begriffen ist, ist die Differenz zwischen 
dem Bodenert.ragswert ues nachfolgenden und des vorhergehenden J ahres, also 
allgemein Bn + n - Bn stets positiv. Nehrnen wir nun fiir den Bodenertragswert 
den Ausdruek: 

I) L e h r konstatiert im Handbuch der Forstwissenschaft, 1. Auf!. II, 40, an 
einzelnen besunders konstruierten Flillen, daB unter U mstlinden ein gr15Beres p 
die Kulmination des Bn hinausschieben kann, wenn die Durchforstungsertrllge 
im spateren Alter unverhliltni~mllBig groB gegeniiber dern bleibenden Haupt
bestand werden. 
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A + _D_a_ + _D_q_ 
u lOa "10 Q 

Bu = ___ -',-'-p--=-__ --"'---..O.P_ 
1,Opu -1 

dann ist die Differenz: 

Au+n ( Da Dq) 1 
Bn+ u-Bn =1,Opu+n_1 + 1,Opa + .. 1,Opq 1,Opu+u_1 

Au ( Da Dq) 1 
- 1,Opu -1 - 1,Opa + .. 1,Opq 1,Opu-1 

po sit iv, solange del' Wert von Bu + u im Steigen begriffen iat. 

Oa es auf das Jahr des Eingangs der Durchforstllngsertrltge hier nicbt an
. D 

kommt, setzen wir __ a_ + .. = D. Der vorige Ausdruck IltBt sich demnach 
1,Opa 

auch in Form anschreiben. 

Au+n A (D D) 
Bn+ u - Bu =1,OpU+U_1-1,OpU_l+ i;OpuTu ..... i-l,Opu_l· 

Hierin ist 
A 

__ -,,-u __ (= A) vor der Rulmination von 
1,Opn -1 

Au + n stets positiv, dagegen D ( __ 1__ _ 1 ) (= Ll) stets 
1,Opu+u_1 1,Opu+u_1 1,Opu-l 

und jederzeit negativ. 

Solange die positive Differonz A grUBer ist als die negative Ll, ist del' Bu im 
Steigen begriffen, weil die Gesamtdifferenz positiv istj und umgekehrt, sob aid Ll 
grUBar wird als A, ist der Bu im Fallen. 

Nun ist klar, daB die Differenz .1 urn so £riih er grUBer wird als A, je grUBer 
D, d. h. je grUBer die Durchforstungsertrage, urn so friiher kulminiert der Boden
ertragswert. -. Zur Veranschaulichung dient folgendes Beispiel: 

Diffe· 0=100 D=200 

u Au renz I Diffe-I Au +D I Diffe·1 Au +D 
1,oau -l 

100 

renz .11 
200 

A ----
l,oau -1 1,oau - 1 l,oau -1 renz .11 1,oau -1 

20 734 124 I 858 248 I 982 
+149 i-54 1- 108 30 883 70 953 140 1023 
+ 76 ·-26 1- 52 

40 959 44 1003 88 1047 
+ 21 1=14 ! - 28 

50 980 30 1010 60 1040 
+ 14 -10 - 20 

60 994 20 1014 40 1034 
- 32 - 6 - 12 

70 962 14 976 28 990 
1- 83 - 4 - 8 

80 879 
I 

10 889 20 899 
I 
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(J) hinsiehtlieh del' Zeit ihres Eingangs. Je h'iiher die 
Zwischennutzungsertrage eingehen, um so f riih e I' kulminiert del' 
Bodenertragswert. 

D 
Der Beweis hierftil' folgt unmittelbar aus dem vorigen. D= __ a_+ .. 

1,Opa 
ist urn so groBer, je kleinel' a, d. h. je kurzer der Diskontierungszeitraum; die 
Differenz L1 wird daher urn so £ruher grllBer als die Differenz A, je kleiner a, 
weil dadurch D grllBer wird. Die Folgerung hieraus ist also dieselbe wie oben. 

y) hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Zuwaehs des Haupt
bestandes. Wirken die Dul'chforstungen zuwachsfOrdernd, was in del' 
Regel del' Fall ist, dann konnen selbst gl'oBe und friihzeitig eing~hende 
Ertrage die Kulmination des Bu hinaussehieben wegen Erhohung des 
Abtriebsertrages. Das MaB diesel' Wirkung kann nicht allgemein, 
sondern nul' von Fall zu Fall konstatiert werden. 

e) Von del' Hohe del' Abtl'iebsnutzung. Je gl'oBer del' Ab
stand zwischen dem Abtriebsertl'ag del' hoheren und del' jiingeren Be
standsalter ist, um so spa tel' kulminiert del' Bodenertragswert. Diesel' 
Fall tritt hauptsachlich dann ein, wenn das stark ere Holz un vel' h i:i It n is
m a Big hahere Preise erzielt als das jiingere (Qualitatszuwachs), odeI' 
wenn die Massen- und QualiUitsentwieklung erst in den hoheren Altern 
einsetzt. Darauf ist es aueh zuriickzufiihren, daB die finanzielle 
Umtriebszeit del' sehleehtwiiehsigen Bestande hoher ist 
a I s die del' gut wit c h s i g en. Denn die geringen Standortsklassen 
erzeugen viel spateI' marktgangige Nutzholzsortimente als die besseren 
Standortsklassen. 

d) Von den Kultul'kosten. Je g'roBer dieselben sind, um so 
spateI' kulminiert del' Bodenertragswel't. DiAse verzogernde Wirkung' 
fallt auf den besseren Standortsklassen kaum ins Gewieht. Auf gering
witehsigen Standorten dagegen kann die Umtriebszeit dureh hohe Kultul'
kosten um 10-20 Jahre hinausgesehoben werden. 

Beweis. Geht man wieder von der Gleichung 

( Da ) 1 
Bu= Au+ 1,Op" + .. -c 1,Opli~i 

ans, so steigt nach dern Beweis unter b" Bu so lange, als 

Au + n 
----~ 

1,Opu+n_1 

Au D D 

],OpU -1 + TOpuTii-~-l- 1,Opu-1 

positiv ist. Je kleiner D ist, urn so Hinger bleibt dieser Ausdruck positiv. 
Zieht man nun c direkt von D ab lind setzt man an Stelle von D die Differenz 
(D - c), dann ist dieselbe offenbar urn so kleiner, je g roB ere ist, d. h. je 
gl'oBer die Kulturkosten, urn so langer bleibt obiger Ausdruck positiv und urn 
so spater kulrniniert der Bodenel'tragswert. 

e) Die Verwaltungskosten sind auf die Kulmination des Boden
ertragswertes e i n fl uBI 0 s. Sie konnen daher dann, wenn es sich nul' 
um die Festsetzung del' finanziellen Umtriebszeit handelt, auBer An
satz bleiben. 
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5. Zusammenstellung der Resultate iiber GroBe und Kulmination des 
Bodenertragswertes. 

Del' Bodenertragswert ist urn so groBer: 
J e kleiner del' ZinsfuB. 
Je groBer del' Abtriebsertrag. 
Je groBer die Zwischennutzungen und je fruhzeitiger sie ein

gehen. 
Je kleiner die Kulturkosten und je Hinger del' Zeitraum ihrer 

Wiederholung. 
J e kleiner die Verwaltungskosten. 

Del' Bodenertragswert kulminiert urn so fruher: 
Je groBer der ZinsfuB. 
Je geringer del' Unterschied zwischen dem Abtriebsertrag 

jungerer und alterer Bestande. 
Je groBer die Zwischennutzungen und je fruhzeitiger sie ein

gehen. 
Je kleiner die Kulturkosten. 

Die Verwaltungskosten sind einfluBlos. 

6. Der negative Bodenertragswert. 
Fiir sehl' kurze oder sebr lange UIDtriebszeiten kann del' Boden

ertragswert negativ werden. Nicht mindel' kann diesel' Fall auch fur 
mittelhohe Umtriebszeiten eintreten, wenn die Kultur- und Verwaltungs
kosten unverhaltnismaBig hoch und die Abtriebsertrage niedrig sind. 
Je groBer der ZinsfuB, urn so eher ergeben sich negative Werte. 

Der negative· Bodennettowert kann, soweit nicht noch andere 
Kosten in Betracht kommen, hochstens die Hohe des Kultur- und 
Verwaltungskostenkapitals erreichen, der negative Bodenbruttowert 
hOchstens die Hohe des Kulturkostenkapitals. 

Ein negativer Bodenwert ergibt sich als Folge einer neg a ti v e n 
B 0 denren teo Diese ist del' rechnungsmaBige Beweis dafUr, daB 
mehr Kapital und Arbeit oder Nutzungsteile hiervon auf die Nutzbar
maehung des Bodens verwendet wurrlen als derselbe nach seiner 
Ertragsfahigkeit zuriickverguten kann. Del' jahrlicbe Rohertrag ist 
kleiner als del' jahrliehe Kostenaufwand. In Wirklichkeit ist daher 
nieht die Bodenrente negativ, son del'll del' auf das Kapital und die 
Arbeit treffende Anteil. Diese beiden Faktoren arbeiten mit Schulden, 
die del' Boden nicht zu decken vermag. Die Bodenrente als solehe 
kann mindestens nur gleich Null sein, denn weniger als niehts kann 
ein Boden nieht pl'oduzieren. 

Wie die negative Bodenrente, . so ist aueh del' aus derselben be
rechnete negative Bodenertragswert keine gemeinwirtsehaftliehe, son
del'll nul' eine reehnerisehe GroBe. Er hat nur ein pel'sonliches Interesse 
fUr den Waldbesitzer, del' durch denselben auf die Unrentabilitat 
seiner Wirtsehaft hingewiesen wird, nieht abel' fUr dritte Personen bzw. 
fUr den Kaufer des Bodens. Diesel' wird, wenn unter gar keinen 
Umstanden eine Bodenrente zu erhoffen ist, den Boden hochstens 
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geschenkt nehmen, nicht abel' den Verlust sich aufbiirden. Daraus 
folgt, daB bei Bodenverkaufen und Schadenersatzrechnungen del' sich 
negativ berechnende Bodenertragswert gegenstandslos und nul' fiir 
Rentabilitatsberechnungen von Bedeutung ist. 

Man wird vielmehr bei Waldverkaufen auch dann, wenn ein nega
tiver Bodenwert selbst bei Einbaltung del' finanziellen Umtriebszeit 
sich berechnet, immer einen gewissen, wenn auch noch so niedrigen 
Preis fiir den Boden annehmen miissen, einmal mit Riicksicht auf 
die Moglichkeit, daB durch den Eintritt giinstigerer Verhiiltnisse dem 
Boden doch noch eine Rente abgewonnen werden kann, und dann 
auch deswegen, weil del' Besitztitel an sich einen gewissen Wert dar
stellt (siehe Tauschwert). 

Auch in del' Landwirtschaft und beim Hausbesitz konnen sich 
negative Bodenrenten berechnen. 

7. Die Rechnungsgrundlagen des Bodenertragswertes. 
A. Allgemeine Gesichtspunkte. 

Bei jeder Berechnung des Bodenertragswertes ist in erster Linie 
festzustellen, ob derselbe im Anhalt an die bestehenden Verhaltnisse 
odeI' unter Zugrundelegung einer anderen eintraglicheren Wirtschafts
weise ermittelt werden solI. 

1m ersteren Falle, wenn entweder die vorhandene Holz- und Be
triebsart standortsgemaB ist odeI' weun dieselbe, ohne standortsgemaB 
zu sein, aus zwingenden Griinden beibehalten werden muB, bieten die 
WuchsverhaItnisse und die alleufalls vorliegenden Betl'iebsergebnisse 
Anhaltspunkte fUr die Festsetzung del' rechnerischen Grundlag·en. 1m 
zweiten Fane, wenn del' Bodenwel't nach den Ert.ragen und Kosten 
einer erst zu begriindenden Holz- und Betriebsart bemessen werden 
soIl, sind Ertragstafeln und die Betriebsergebnisse benachbarter gleicb
artiger Bestande zu verwenden. 

Grundsatzlich ist immer del' hochstmogliche Boden
el'tl'agswert zu b erechn en. Daher miissen die Abtl'iebsertl'age 
und Durchforstungsel'trage von mindestens drei Abtriebsaltern fest
gestellt werden. 

B. Abtriebsertrag. 
a) Im allgemeinen. 

Ganz allgemein ist unter dem Abtl'iebs- odeI' Haubarkeits
ertrag del' Wert del' Abtriebsnutzung eines normal bescbaffenen Be
standes zu verstehen. Da del' Bodenertragswert sich auf wirkliche, 
erreichbare Ertrage stiitzen muB, ist del' Abtriebswert als normal 
anzusehen, wenn die Mehrzahl del' Bestande gleicher Standortsgiite im 
gleichenAbtriebsaIter denselben erreicht. Ertragsausfalle infolge 
yon Kalamitaten (Insekten, Wind, Schnee), welche nicht 
dem Standorte zuzuschreiben, sondern zufallig sind odeI' 
von falscher Wirtschaftsfiihrung herriihren, diirfen bei 
Berechnung des Bodenertragswertes nicht beriicksichtigt 
we I'd en. (W ohl abel' bei Bestimmung des Bestandserwartungswertes!) 
Denn del' Bodenwert ist del' ziffermaBige Ausdruck fur den Grad del' 
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dauernden El'tl'agsfahigkeit des Bodens. Auch ein Bauplatz wh'd da
durch nicht entwertet, daB ein altes oder bauI1Uliges Haus auf ihm steht, 
und ein landwirtschaftlicher Boden nicht durch eine einmalige MiBernte. 

Praktisch HtBt sich die Frage allerdings nicht immer leicht beantworten, in
wieweit Minderertrltge gegeniiber den normalen auf Rechnung des Standortes 
oder des Zufalles zu setzen sind, ob sie wirtschaftlich verschuldet oder vi majore 
eingetreten sind. Windbruch kann ebensogut durch die Lage (Standort) wie 
durch falsche Wil'tschaftsfiihrung oder Holzal't bedingt sein. Auch die Insekten 
such en die eine Gegend hltufiger auf wie die andere. In vielen Fltllen kann 
man aber durch waldbauliche MaJlregeln den Gefahren vorbeugen (Mischbestl1nde, 
Bestandspflege, andere Holzart usw.). 

b) Der Wert der Abtriebsnutzung in verschiedenen Zeiten. 

Eine wichtige Frage ist die, ob zur Bestimmung des Bodenertrags
wertes die gegenwartigen oder die voraussichtlich kunftigen 
hoheren Preise del' Abtriebsnutzung und del' Durchforstungsertrage 
in Ansatz zu bringen sind. 

Es wurde beim forstlichen ZinsfuB dargeJegt, daB dessen GroBe 
in erster Linie durch die Aussicht auf das Steigen del' Holzpreise und 
damit del' Reineinnahmen bestimmt wil'd. Es wurde abel' auch hervor
gehoben, daB del' Aufrechnung des vermutlichen vollen Teuerungs
zuwachses die Lebensinteressen des Waldbesitzers entgegenstehen 
(S. 22). 1m forstlichen ZinsfuB wird demnach del' Tatsache del' Holz
preissteigerung nul' im allgemeinen und p1'aktisch nur auf absehbare 
Zeit Rechnung getragen. 

Unabhangig davon steht hier die grundsatzliche Frage ZUl' E1'
orterung, ob die auch in del' fernsten Zukunft voraussichtlich fallig 
werden den hoheren Ertrage in absoluten Ziffern del' Berechnung des 
Bodenert1'agswertes zugrunde gelegt werden. durften. Del' Einwand, 
daB dieselben nicht bekannt sind, konnte kein Grund sein, darauf 
grundsatzlich zu verzichten, wenn es sich urn eine zwingende theo
retische Forderung handeln wurde. 

Zur Beantwortung diesel' Frage muS man von folgenden Gesichts
punkten ausgehen. 

a) In del' Formel des Bodenertragswertes ist 
Au _ Au + Au 

1,0 pU _ 1 1,0 pU 1,0 pU (1,0 pU - 1) 

Au + Au + Au 3 + .. 
1,0 pU 1,0 p2U 1,0 P u 

Die in diesel' Gleichung liegende Theorie setzt voraus, daB einmal 
die Umtriebszeit u rur alle Zeiten dieselbe bleibe und zweitens, daB 
aIle u Jahre sich genan ein Abtriebsertrag von del' GroBe Au ergebe. 
Diese mathematischen V oraussetzungen widersprechen naturgemaB 
den wirtschaftlichen VOl'gangen. Selbst wenn die Umtriebszeit ewig 

. A A' 
dieselbe bliebe, muSte obige Summe eigentlich ° u + ° U 9 1, pU 1, p_u 

A" . + 1,0 ;su + ... lauten, worin A' u. A"n ... die El'tl'age am SchluB 
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del' Umtl'iebszeit von 2 u, 3 u ... Jahren bedeuten. Allein aueh diesel' 
Ausdruek leidet an inneren Unmogliehkeiten, weil niemand diese (wahr
seheinIieh) hoheren Abtriebsertrage kennt und ferner, weil niemand, 
aueh keine juristisehe Person, in del' Gegenwart einen Weehsel dis
kontieren wird, del' erst nach 2 u, 3 u ... Jahren fallig wird. Die Ruck
wirkungvonErtragen del' fern enZukunft auf den gegen w artigen 
Wert des Boelens findet eben ihre naturliche Grenze in dem Umstand, 
daB kein Waldbesitzer, aueh nieht del' Staat, das Interesse und die 
Kapitalkraft besitzt, urn auf so entfernt liegende Einnahmen reflektieren 
zu konnen und zu wollen. Del' Zinsenverlust setzt jeder Spekulation 
auf die hoheren Ertrage einer spateren Zukunft zeitliehe Gl'enzen. 

In Wirklichkeit tragen die Abtriebsertrage, welche nach del' 1. Um
triebszeit anfaIlen, zu del' GroBe des Bodenertragswertes sehr wenig 
bei, weil ihr Zinsenkonto sehr groB wi rd. Die Wiederholungswerte 

1 1 
--- --- werden urn so kleiner, je groBer u und p ist. 1,0 p2U' 1,0 p~u .. 

Es ist z. B.: 
1 

-60-- = 0,1697 + 0,0288 + 0,0049 + 0,0008 + ... 
1,03 -1 

1 
- 80-- = 0,09398 + 0,00883 + 0,00083 + 0,00008 + ... 
1,03 -1 

1 ----- = 0,052033 + 0,002707 + 0,000140 + 0,000007 + ... 
],0310U -1 

=0,2044, 

= 0,10373, 

= 0,054889. 

Bei UIl1triebszeiten von 80 Jahren und dariiber ist, bei p = 3%' schou der 
Wert del' dritten Abtriebsnutzung praktisch einfluBIos auf die GroBe des Boden
ertragswertes. 

Setzt man Au + Da 1,Opu-a + .. - c 1,Opu = S, dann wird 

B S S 
u= l,Opu + 1,OpU(1,OpU_l)-V 
-~~ -----~ -
=I =II 

In Prozenten velteilt sich del' Anteil del' ersten Umtriebszeit (I) und jener 
del' folgenden Umtriebszeiten (II) am gesamten Bodenertragswert (ohne Ver
waltungskosten) wie folgt (Lorey in Allg. Forst- und Jagdztg. 1895, Juliheft). 

GO 80 100 120 J. 
u= ------

I I II I 
, 

II I I II I I II , 
p = 2 % 69,5 30,5 79,5 20,5 86,2 13,8 90,7 9,3 
p = 2112 % . 77,3 22,7 86,1 13,9 91,5 8,5 94,8 5,2 
p = 3 0/0. 83,0 17,0 90,6 9,4 94-,8 5,2 97,1 2,9 

(J) Ein anderes Bedenken, die zukunftig'en mutmaBlichen Preise 
del' Bodenertragsermittelung zugrunde zu legen, ist indem Gang del' 
Bodenwertserhohung begl'undet. Nimmt man z. B. an, del' Abtriebs
wert eines 80fort zu nutzenden 90 jahrigen Bestandes sei 10000 M. Unter 
VernachIassigung aller anderen GroBen bereehnet sich hiel'aus, wenn 
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. 10000 _ 
P = 3 0/0, ell1 Bodenel'tl'agswel't von 1,0390 -1 = 70:>2 M. Unmittelbal' 

nach del' Abholzung wil'd del' Boden verkauft. WiiBte man nun genau, 
daB sich nach weiteren 90 Jahren auf demselben bei gleichem Material
ertrage ein Abtriebswert von 15000 M. erzielen HiBt wegen Steigens 
del' Holzpreise, dann wiirde sich fUr die nachste Umtriebszeit del' Boden-

15000 
ertragswert zu -0 90-- = 1128 M. berechnen. Es ware also del' 

1, 3 -1 
Bodenwert unmittelbar nach dem Abtriebe des Bestandes nul' im Hin
blick auf den entfernt liegenden hoheren Abtriebsertl'ag urn 1128 minus 
752 = 37·6 M. gestiegen. Da vorstehende Annahme gegeniibel' allen 
Bodenflachen in hohel'em odeI' mindel'em MaBe geltend gemacht werden 
kann, wiirde sich als allgemeine Regel ergeben, daB de l' Boden d urch 
die'Fatsache des Abtriebes und den Beginn del' Wieder
a uffo l' stung s ofo rt i m Werte s t eige n m iiBte. Dies widel'
spricht allen wirtschaftlichen Erfahrungen und Vorgangen. 

y) Wenn del' Bodenwert auf Grund del' kiinftigen Abtriebsertrage 
A A 

--:--0:--::-11_---,-- ist, dann betragt die Bodcnrente u .0,0 p. 
1,Opu-l . 1,Opu-1 

N ach unserem Beispiele ist dieselbe 33,841\L Diese Summe hat abel' in del' 
Gegenwart eine groBere Kaufkraft als nach u Jahl'en. Wenn je
mand den Boden nach u J ahren unter Zugrundelegung del' Bodenrente 
von 33,84 M. kauft, bezahlt er einen den Marktverhaltnissen ange
messenen Preis; wiirde del' Kaufer abel' dieselbe Summe jetzt bezahlen, 
so gibt er in derselben mehr als dem wil'klichen Bodenwert entspricht, 
weil diese spateren Preisverhaltnisse in die Gegenwart nicht hinein
passen. 

d) Als Folgel'ung aus vOl'stehenden Erorterung'en ergibt sich daher, 
daB fiir die Berechnung des Bodenertl'agswertes del' Wert 
del' A btrie b sn u tzun g naeh den gege n w al'tigen mal'ktga ngi
gen d urchsehni ttlichen Holzpreisen zu veransehlagen ist. 

Die Bodenrenten- und Bodenwel'tsveranderungen folgen Schl'itt 
fiir Sehritt den Anderungen del' Holzpreise. Das volkswil'tsehaftliche 
Gesetz del' allmahlichen Bodenwertserhohung ist auf diese Tatsache 
gegriindet. Die ErhOhung muB erlebt werden. 

Eine weitere wichtige Folgel'ung ist die, daB die bel' e c h net en 
Bodenertragswerte nul' so lange Giiltigkeit haben, als die 
Einn ahmen und A usg abe n dieselbe n bleib en, aus denen si e 
her VOl' gin gen. Die Bestimmung des Bodenertragswertes auf die 
Dauer einer odeI' mehrerer Umtriebszeiten ist unmoglieh. Wie die 
Forsteinrichtung die jahrliehe NutzungsgroBe von Zeit zu Zeit neu zu 
bestimmen hat, so muB aueh_der Bodenertragswert fUr statische Zwecke 
von Periode zu Pel'iode neu bereehnet werden. Nul' auf diese Weise 
kann die Holzpreissteigerung in Rechnung gezogen werden. 

Auch bei del' Preisfestsetzung yon anderen Irnmobilien bleiben die wahrscheill
lichen hOheren Ertrage der ferneren Zukunft unberiicksichtigt.· Vier ein Hans 
kauft, dai>einen jahrlichen Reinertrag von 5000 M. abwirft, zahlt, wenn p = 5"/0, 
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5000 = 5000 + 5000 + 5000 + .. co = 100000 M. 
0,05 1,051 1,052 1,053 

Die zukiinftigen Ertriige werden also nur mit ihrem Gegenwartswert in 
Rechnung gestellt. 

C. Zwischennutzungsertrage. 

Die auf das Ende der Umtriebszeit prolongierten Durchforstungs
ertrage kann man auch in Teilen oder Prozenten des Abtriebsertrages 
ausdriicken. 

Setzt man Da 1,0 pu-a + .. Dq 1,0 pu-q = D, so erhalt man aus 
D 

Au . 100 das Prozent del' Durchforstungsertrage, welches auf je 100 Teile 

des Abtriebsertrages entfallt. Ist z. B. D = 3250 M., Au = 6630 M., 
. 3250 . 100 0/ 

dann 1st 6630 = 49 o. 

OdeI' man kann auch sehreiben: 

Au + D = 6630 + 3250 = 1 49 (End wert). 
Au 6630 ' 

Hat man daher auf Grund der ortlieh herrsehenden Durchforstungs
praxis und der geltenden Holzpreise festgestellt, daB im Durehsehnitt 
del' Wert samtlieher wahrend del' eingehaltenen Umtriebszeit ein
gehenden Durehforstungsertrage innerhalb derselben Holzart und Boni
tat am Ende del' Umtriebszeit 49 % vom Abtriebsertrag ausmaeht, 
dann braucht man die Durchforstungsertrage nieht fUr jeden einzelnen 
Bestand von neuem zu ermitteln. Wenn Au= 6630 M., dann wird 
Au + Da 1,0 pu-a + ... = 6630 + 6630. 0,49 oder= 6630. 1,49 = 9879 M. 

Die sa ehsi s ehe St aa tsfo r s t verwal tung schreibt in ihrer 
"An weisung zur An f ertigun g von Wertserm i ttl un gen usw." 
vom Jahre 1904 vor, daB die Zwisehennutzung in Prozenten des Ab
triebswertes naeh folgenden Satzen einzustellen ist (p = 3 %): 

Umtrieb 
1 60 I 70 I 80 I 00 I 100 110 120 J. 

fiir Fichte und Tanne 
I. u. II. Bonitiit 

I 
30 ! 35 

I 
43 

I 

50 

I 

57 _0/0 
\ 

III. n 36 46 55 63 70 _ 0/0 
IV. u. V. 40 i 53 65 75 85 _Ojo 

fUr K iefe r, Lit r c h e und La u b ho lz 
I. u. II. Bonitltt 

I 
20 

I 

23 

I 
27 

I 

31 

I 

37 

I 
43 50 °,'0 

III. 15 17 20 23 27 31 36 °,'0 
IV. u. V. 7 10 13 15 18 I 21 24 0/0 

Fiir die iill Anhang I dieses Buches mitgeteilten Geldertragstafeln, 
denen ein kraftiger, bis in d.as hahere Alter anhaltender Durehforstungs
betrieb zugrunde gelegt ist, bereehnen sich foIgende abgerundete Prozent
satze: 
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Umtrieb 60 I 70 I 80 I 90 100 110 120 J. 

fur Fichte 
1. Bonitlit 23 

I 
35 

I 
52 

I 
76 114 167 236 0/0 

III. 23 34 49 70 98 138 196 0/ 0 

ffir Tanne 
1. Bonititt 13 

I 
23 

I 
35 

I 
50 68 93 123 0/ 0 

III. 11 19 30 41 56 73 93 0/ 0 

ffir Kiefer 
I. Bonititt 37 , 53 ! 72 86 127 

1
164 212 0/0 

III. 37 55 I 76 102 134 , 173 228°jo 
ffir Buche 

I. Bonititt I 19 
I 

32 
I 

44 
I 

58 
I 

73 
I 

91 114 0/ 0 

III. 
" 

10 18 28 38 51 66 84°;0 

Die durchschnittlichen Prozentsatze odeI' "Endwerte" fUr jede Holz
und Betriebsart aufzustelIen, ist Sache del' ortIichen Statistik. Die 
GroBe derselben hangt ab 

a) von del' Hohe des ZinsfuBes, mit welchem die Vorertrage auf 
das Ende del' Umtriebszeit prolongiert werden. Hoher ZinsfuB gibt 
hohe, niederer ZinsfuB kleine Endwerte, weil D mit demselben flillt 
und steigt; 

b) von del' Lange del' U m t I' i e b s z e it. Mit derselben nimmt ~ 
. Au 

. zu, wen die Vorertrage an sich und wegen des groBeren Prolongierungs
zeitraums groBer werden. 

FitI' viele Zwecke gentigt es, im Anhalt an periodisch durchgeftihrte 
wiederholte Berechnungen die Endwerte zu schatzen. Fehler in del' 
Schatzung beeinfiussen die GroBe des Bodenertragswertes nur wenig. 
1st z. B. AlOO = 10000 M., del' richtige Endwert 1,40, so ist B = 
10000.1,4 
10310°-{- = 7681\L; hatte man unrichtigerweise den Endwert nul' , 

zu 1,30 angenommen, so wtirde B = 714 M. (bei Vernachlassigung del' 
Kultur- und Verwaltungskosten); del' Fehler betragt demnach 7 %. 

D. Kulturkosten. 

Unter denselben sind jene Ausgaben zu verstehen, welche fiir die 
Aufforstung eines Bodens nach MaBgabe del' zweckmaBigsten Methode 
g e g e n wart i g zu machen sind. Bei einem bereits bestockten Boden 
ist demnach nicht die Summe maBgebend, welche die Bestands
begriindung gekostet hat, sondern jene, welche sie unter den gegen
wartigen· VerhiHtnissen kosten wtirde. Nul' so erhalt man den gegen
wartigen objektiven Bodenertragswert. 

DiefiirdieBegriindung des Bestandes seinerzeitwirklichausgegebenen 
Kulturkosten kommen nur fUr Rentabilitatsrechnungen in Betracht. 

Bei del' Verrechnung del' Kulturkosten kann man folgende Wege 
einschlagen: 
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1. Man halt geIlatl den durch die ullgcmeineFonuel vorgeschriebenen 
Weg ein. 

e 
2. Man driickt bei del' Schreibweise e + 1,0 pH _ 1 den Wert 

1 
-:-=--,,-----,-- im Prozent aus. Hierzu kann folgende Prozenttafel, welchc 
1,0 pH_l 

d · W 100 hId' I' 1 . Ie erte von ° ent a t, len IC 1 sem. 
1, pH-l 

-
Bei einern Wirtschaftsprozente Bei einern Wirtschaftsprozente 

Umtriebs. von Umtl'iebs- von 

zeit 2 I 2,5 I 3 zeit 2 I 2,fJ I 3 I I I ---
Jahre ist c ZH el'h6hen urn die Jahre ist c ZH erhiihen um die 

Prozente Prozente 

50 59 41 30 90 20 I 12 
I 

8 
55 51 35 25 95 18 11 

I 
6 

60 44 29 20 100 16 i 9 5 
65 38 25 17 105 14 8 I) 

70 33 22 14 110 13 , 7 4 
75 29 19 12 115 11 

! 
6 I 3 

80 26 

I 

16 10 120 10 5 3 
85 23 14 9 I 

. . 0/ • 120.1,0390 
BeIspIel. 1st e = 120M., P = 3 0, u = 90Jahre, dann 1St 1039°-1 , 

120 
= 120 + 1,0390 _ 1 = 120 + 120.0,08 = 120 + 9,60 = 129,60 1\1:. 

OdeI' 120 + 120.0,08 = 120 (1 + 0,08) = 120.1,08 = 129,60 M 

3_ 1nwieweit es angezeigt ist, das KulturkostenKapital gegen die 
Durchforstungsertrage odeI' andere Einnahmen zu kompensieren, kann 
nur von Fall zu Fall entschieden werden. 

E. Verwaltungskosten. 
Es diirfen nul' jene Betrage in Reehnung gestellt werden, die gegen

wartig fallig sind (s. Kulturkosten). 

8. Der Bodenertragswert besonderer Betriebsformen. 

Die oben entwickelte Formel bezieht sieh zunachst auf den Kahl
schlagbetrieb, bei welehem del' Abtriebsertrag Au auf einmal genutzt 
wird. Fiir andere Betriebsformen muB die Formel etwas modifiziel't 
werden. 

A. Schirmschlagbetrieb (Dunkelschlagwil'tschaft). 
In den Vollbestand wird del' Vo I' be rei tun g s hie b eingelegt, dies em 

folgt nach einiger Zeit ner Be sam u n g s hie b, infolgedessen sieh die 
ganze Flaehe gleiehmaBig verjiingt. Jc nach dem Gedeihen 
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des jlmgen Bestandes wil'd das noell vorbandene Material auf dem 
Wege del' N a e b hie b e naeh und naeb odeI' aueh im ganzen genutzt. 
Del' letzte Naebbieb beiBt Endbieb. 

Del' Abtriebsertl'ag Au wird also niebt auf einmal, son del'll im Ver
lauf des Verjungungszeitl'aumes in Teilbetl'agen fallig. Fur die Be
reehmmg des Bodenel'tragswel'tes muE indessen ein bestimmtes JabI' 
als Umtl'iebszeit angenommen werden. Als solcbe bat grundsatz
licb jenes Jahl' zu gelten, in welcbem del' Besamungsbieb 
gefubrt wird. Denn von diesem ab wil'd del' Boden in normalen 
FIUlen von del' entstebenden jungen Baumgenel'ation in Ansprucb ge
nommen und scblieEt del' Umtrieb des bisherigen Bestandes. Das noeh 
einige Zeit steben bleibende Naebbiebsmaterial ist auf Reebnung des 
alten Bestandes zu setzen. 

Die dem Jahre des Besamungsbiebes vorhergebenden Nutzungen 
werden stets auf dasselbe prolongiert, also aueb del' Ertrag des Vor
bereitungsbiebes. Letzterel' ist waldbaulieh und reebnel'ieh niehts 
anderes als eine starke Durchforstung. 

Bezuglieh del' Verreehnung des Samenbiebs- und Nachhiebs
mat e ria I i:! gilt folgendes: 

Wi1'd im Jahre u del' Besamungshieb, im Jahre u + x del' Naeh
hieb gefiihrt, dann hat del' Ertrag des ersteren gegenwartig den Wert 

Au 
1,OpU-l' 

und del' Ertrag des letzteren den gegenwartigen Wert yon 

Au+x Au+x _~~l±...x_ _ ___ Au+x __ 
1,Opu+x + 1,Op2u+x + 1,Op3u+x + .. -l,OpX(l,OpU-l)' 

Wenn Am den Ertrag des Vorbereitungshiebes im J abre m bedeutet, 
dann lautet die Form~l des Bodenertragswertes 

B _ An Au+x 
u -l,Opn-l + 1,OpX(1,OpU-l) 

Am1,Opu-m + Da 1,Opu--a + .. - e +V 
+ 1,Opu-l -(c) 

1 
Au+Au+x'To x +Aml,Opu-m+ Da l,Opu-ll+ ... -c 

-------, p -(c+V). 
1,0 p"-1 

Werden mehrere Nachhiebsertrage fallig, dann sind dieselben in 
gleicher Weise binzuzufitgen, d. h. sie werden auf das J ahr u diskontie1't. 

FaIsch ware es, wenn man den Ertl'Rg des Ietzten Nachhiebes (Endhiebes) 
[lIs eigentlichen Abtriebsertrag, das Jahr des Einganges desselben als Umtriebszeit 
zugrunde legen und die Ertritge der vorhergehenden Verjltngungshiebe wie Dllrch
forstungsertriige auf diese unterstellte Umtriebszeit proIongieren wltrde. Dadurch 
wltrde der Wertzuwachs des seit dem Besamungshieb vorhandenen jungen Be
standes auBei' Rechnung bIeiben. Infolgedessen gibt diese Methode stets zu kIeine 
Bodenertragswerte. 
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Beispiel. In einem Buchenbestand wird im 90jlihrigen Alter die Verjiingullg 
eingeleitet. Naeh 8 Jahren folgt der Besamungshieb, nach 10 Jahren der erste 
und naeh 15 Jahren der letzte Naehhieb. Die aus der Einschlagmasse der einzelnen 
Hiebe erzielten Ertriige sind: 
im 90jiihrigen Alter . 1200 M. (A90) 
" 98 . 4000 " (A98) 

100 . 800 " (AlOO) 
,,105 ~ . 600 " (A105) 

Die auf das 90 j1ihrige Alter pl·olollgiertell Durchforstullgdertrlige betragen 
2500 M., die Kiliturkosten (Bodenverwundung, Ergiinzullgen) 50 ~1., die j1thrlichen 
Verwaltungskosten 9 M., p = 3%. 

Der Bodenertragswert berechnet sieh also auf 

4000 + 800 + 600 + 1200.1038 + 2500.1038 - 50 
1032 1037 ' , 

B - " ------
93 - 1,0398 _ 1 -

- (50 + 300) = 227 M. 
Wlirde man unriehtigerweise das Jahr des letzten Nachhiebes als Umtriebs

zeit annehmen, dann w1tre 
B _ 600 + 1200 . 1,0315 + 4000 . 1,037 + 800 . 1,035 + 2bOO . 1,0315 - 50 

105 - 1,031U5 _ 1 

- (50 + 300) = 222 M. 

B. Femelschlagbetrieb (hol'stweis6 Vel'jiingnng). 

Del' neue Bestand entsteht durch natiirliche Verjiinguug hol'st
odeI' gruppenweise unter Benutzung aller wahrend einer 20-40jahrigen 
Verjiingungsdauer eintretenden Samenjahre. Del' Mutterbestand wird 
partienweise innerhalb des Verjiingungszeitraumes genutzt. 

Fiir die Nutzung des einzelnen Baumes ist nicht dessen physiscbes 
Alter, sondeI'll die waldbauliche Nutzlichkeit maBgebend. Daher 
bandelt es sich in erster Linie urn Festsetzung des Zeitpunktes, del' 
als durchschnittliehes Nutzungsalter aller Stamme desselben Ver
jiingungsobjektes odeI' als Sehlul3 del' Umtriebszeit gelten kann. Eine 
gewisse Willkiir ist dabei nieht zu umgehen. 

Wie bei dem Sehirmschiagbetrieb, so hat aueh hier fiir Festlegung 
del' TJmtl'iebszeit die zeitliche Grenze zwischen del' alten und jungen 
Baumgeneration grundsatzlich zum Anbaltspunkt zu diencn. 

Betragt del' Verjitngungszeitraum n Jahre, das BestandsalteI', in 
welcbem die Verjiingung eingeleitet wird, m Jahre, dann wiirde es 
unricbtig sein, das JabI' m als Umtl'iebszeit anzunehmen und aIle 
folgenden Nutzungen auf dieselbe zu diskontieren. Denn da die VeI'
jiingung sehr langsam und horstweise fortschreitet, ist del' entstehende 
junge Bestand noeh lange nicht imstande, die Produktionskraft des 
Bodens voll auszuniitzen, und auBerdem kommt noch del' Zuwaebs 
des alten Bestandsrestes in Betracht. - Wollte man den Zeitraum 
von m + n Jahren, naeh welehem del' junge Bestand komplett und 
del' aIte Bestand aufgezehrt ist, als Umtriebszeitraum wahlen, dann 
wiirde del' Wertzuwachs des jungen Bestandes auBer Ansatz bleiben. 

Das Richtige ist daber, den SebluB del' Umtriebszeit auf jenen 
Zeitpunkt zu vcrlegen, von welchem ab del' neue Be-
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stand mindestens die Halfte del' zn verjiingenden Flaehe 
e inn i m m t. Alle vol'hel'gehenden :N utzungen werden auf denselben 
pl'olongiel't, aIle nachfolgenden diskontiert. Bei l'egelmaBig fol't-

n 
sehl'eitendel' Vel'jitngung wil'd diesel' Zeitpnnkt ungefahl' naeh 2-

Jahl'en eintl'effen, so daB also m + ; = n ist. Dies vol'ausgesetzt, 

kann man nun je naeh Umstanden zul' Bereehnung des Wel'tes Au 
in del' Formel des Bi\ folgende Wege einsehlagen: 

a) Man prolongiert oder diskontiert jede einzelne Nutzung mit dem 
wirklichen Betrage und naeh der Zeit ihres wirkliehen Eingangs auf u. 
Dieses Verfahren setzt voraus, daB die Verjiingung bereits vollstandig 
durchgefiihrt ist, und ist insofern nicht ganz einwandfrei, als die 
jetzigen Nutzungsbetrage und Eingangszeiten in den folgenden Um
triebszeiten nieht dieselben sein werden. 

b) Man verteilt den gesamten Abtriebsertrag in gleiehgroBen Be
tragen auf die einzelnen Jahre des Verjitngnngszeitraumes. 

lst Au = 1', dann ist del' Nachwert aller bis zum Jahre u eingehen
n 

den Ertrage naeh Formel VII a 
n 

r (1,0 P 2 - 1) 

0,0 P 
und del'Vorwert aIler naeh dem Jahre u eingehenden Ertrage nach 
Formel VIlb 

II 

r(1,Op2-1) 
u 

1,0 P 2 .0,0 p 

Dureh Addition beider Ausdritcke wird 

AII=r. 
1,Opll-1 

n 

1,0 p2 .0,0 p 
Dieser Ausdruek 1) ist nahezu = r . n = Au. 
Anstatt del' jahrliehen Verteilung konnte man aueh die periodisehe 

wahlen. 

Beispiel. Betrligt der gesamte Abtriebsertrag ,wlthrend eines 30 j1ihrigen 

Verjiingungszeitl'aumes 10050 M., dann treffen auf 1 Jahr durchschnittlich 103g50 

= 335 M., daher ist, wenn p = 3 % , 

A =335. 1,033°_1 
u 1,0315 .0,03 

10230 M. 

Kann die Umtriebszeit auf die Mitte des Verjiingungszeitraumes 
verlegt werden, dann begeht man keinen nennenswerten Fehler, wenn 

I) Siehe aueh Wimm enauer, Allgem. Forst- und Jagdztg. 1888,225. 

Endres, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Auf!. 6 
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man die Summe aIler einzelnen Hauptnutzungsertrage direkt als GroBe 
fitr Au in den Bodenertragswert ein setzt. 

BleibeneinzelneStammezur AusnutzungdesLi eh tungszu wachs e s 
langeI' stehen, als es die Schutzbediirftigkeit des jungen Bestandes er
heischt, dann erhalten diesel ben den Charakter von Db e I' h ii I t ern. 
Daher ist deren Abtriebsertrag auf das Jahr u zu diskontieren. In 
keinem Falle darf die Abtriebszeit derselben maBgebend sein fiir die 
Bestimmung del' Umtriebszeit u, denn mit del' Vel'jiingung selbst haben 
sie nichts mehr zu tUll. 

C. Ubel'haltbetrieb. 

En'eichen die Dberhiilter eine Umtriebszeit von 2u Jaln'en und 
werden dieselben mit dem Grundbestand abgetrieben, dann winl ein 
Teil des Bodenertragswertes durch den Ertrag des Grundbestandes 
und del' andere Teil durch den Ertrag del' "Oberhalter gebildet. 

1. Von del' Begriindung des Bestandes ab geht alle u Jahre del' 
Abtriebsertrag des u jiihrigen Bestandes ein. Da bezl1glich del' Dnrch
forstungsertrage keine Besonderheiten bestehen, so ist 

Au + D« 1,0 pu-a + ... Dq 1,0 pll-'(l 
B1 =-------- - - - . 

1,Opu - 1 

Del' Abtriebsertrag del' Dberhiilter H geht zum er8ten Male nach 
del' Begriindung des Bestandes nach 2u Jahren und dann alle u Jahre 
ein. Es ist daher 

H + H , II + H 
B~= 1,Op2u 1,Op~ll -t- 1,Op4u ... = 1,OpU(1,Opu-1)" 

Theoretisch miiBten die erstmaligenKuItuI'kosten hoher angenommen 
werden als die nach u, 2 u ... J ahren anfaIlenden, weil del' Platz, auf 
welchem die "Oberhiilter stehen, yom ersten Abtrieb des Bestandes ab 
als KulturfHiche in WegfaIl kommt. Praktisch wird man abel' diesen 
unbedeutenden Unterschied vernachlassigen konnen. 

Demnach lautet die Formel des Bodenertl'agswertes, wenn man 
BJ und Ba addiert, 

( - H) 1 BII = AII+D"l,OI)U-"+ ... + 1,Opll 1,op"-=-'-I 

- (c+ 1,OP~-1 )-V. 
Beispiel. In einem 100jithrigen Kiefernbestand ist AlOO = 6000 M., der 

Ertrag der 200jithr. Kieferniiberhalter H = 2000 M., Da 1,0 pll - a + ... 2400 M., 
e = 80 M., v = 6 M., p = 3%; es ist mithin 

B = (6000+2400+.- 2000 _) __ 1__ _ (80+ 80 )-200 
u 1,03100 1,03100 _ 1 1,03100 _ 1 

= (8400 + 2000 . 0,052) 0,0549 - (80 + 80 . 0,0549) - 200 = 182,48 M. 
Zu diesem Bodenertragswert tragen die tJ be r hit 1 t e r nur 

2000 
100 100 = 2000 . 0,002 . 0,0549 = 5,71 M. bei. 

1,03 (1,03 -1) 
2. Eine andere, mit del' erst en vollstandig gleichwertige Formel 

kann man in folgender Weise ableiten: 
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Von del' Begriinduug des Bestandes ab geht nach u Jahren del' erste 
Abtriebsertrag Au ein; des sen jetziger Wert ist 

Au 
1,Opu· 

Nach 2u, 3u ... Jahren 
J etztwert ist 

wird del' Ertrag· An + H fiillig, dessen 

An+H An+H+ 
1,0 p2U + 1,0 p3U ... = 

Demnach wird 

B A" 
,,= 1,Op" + A..u+H + 

1,0 pll (1,0 pU - 1) 

An+ H 
1,0 pU (1,0 pU - 1) 

Da 1,0 pu-a + ... 
1,0pu-l 

__ (c+ c ) _ Y. 
1,Opu -1 

Beispiel. 

B - __ 60°°_ + 6000 + 2000 + 2400 _ 284 39 = 182 48 M. 
n - 1,03'00 1,03 '00 (1,03'00 -1) 1,03 '00 -1 ' , 

Diese FOl'mel muG ferner in allen jenen Fallen angewendet werden, 
in welchen die Ertrage des ersten Umtriebs von denen 
del' folgenden Umtriebe verschieden sind (EichenschlUwald, 
Odlandsaufforstung). 

D. Mittehvaldbetrieb '). 
Del' Mittelwald besteht aus Unterholz und Oberholz. 1st del' Un ter

holzumtrieb u, dann ist del' Umtrieb del' Oberholzklassen ein Vielfaches 
von u. 

Wie beim Hochwaldbetrieb el'halt man den Bodenel'tl'agswert des 
Mittelwaldes, wenn man vom Jetztwert del' Ertrage, die del' Bestand 
von seiner Begriindung ab bis in alleZukunft liefert, die Kosten 
abzieht. 

1st del' El'tl'ag des Unterholzes alle u Jahre a, dann ist del' von dem
selben erzeugte Bodenl'ohertl'agswert odeI' 

B _~ __ a~ __ 
a- 1,Opu-1· 

Die 2 u jahl'ige Oberholzklasse liefel't von del' Begl'iindung des Be
stan des ab nach 2u Jahren und dann aIle u Jahre den Abtl'iebsel'trag A2• 

Del' von ihl' erzeugte Bodenrohertragswert ist demnach 

B2 = 1,t;2u + 1,t;~u + ... = -i-;O-pu (1~; pu -=If· 
Die 3 u jahrige Obel'holzklasse liefert el'stmals nach 3 u Jahl'en und 

dann aile u Jahre den Ertl'ag Ag; del' darauf fallende Bodenrohertrags
wert ist 

B - Ag + Ag Ag 
3- 1,Op~U 1,Op4u + ... = 1,Op2u(l,OpU-1)· 

') V gl. meine Artikel in der Allgem. Forst- nnd Jagdzeitung 1898, S. 289 
und im Forstwissensehaftliehen Zentralblatt 1899, S. 245. In der Allgem. Forst
und Jagdzeitung habe ieh auch noch andere Formeln flir den Bodenertragswert 
des Mittelwnldes entwiekelt. 

6* 
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Fiir die aJteste Oberbolzklasse ergibt sieb del' allgemeine Ausdruck 
B _ An 

n - 1,0 p(n-l)U (1,0 pU - 1) 
Die K u It u r k 0 s ten del' erstmaligen Bestandsanlage sind hober als 

jene, welche nach jeder Scblagstellung fiir die Erganzung del' Kern
wiicbse und del' abgangig werdenden AusschlagstOcke aufgewendet 
werden miissen. Streng genommen muG diesel' Untersehied in del' 
Recbnung zum Ausdruck gebracbt werden. Andererseits ist es abel' 
bei Mittelwaldfiachen, die seit unvordenklicben Zeiten bereits vorbanden 
sind, Ermessenssache des Rechnenden, ob er diesen Unterschied respek
tieren will. Den Wert del' AusschlagstOcke in Recbnung zu stellen, 
ist unricbtig, weil derselbe in dem Kulturkostenaufwand schon inbe
griffen ist. Wiirden die StOcke nicbt vorbanden sein, dann waren die 
Kulturkosten viel bohere und auGerdem war jeder Ausscblagstock 
urspriinglich eine Kernpfianze odeI' ein Steckling, dessen Kosten im 
Kulturaufwand mit entbalten sind. 

Unter Beriicksicbtigung del' jabrlicben Verwaltungskosten v und 
etwaiger Durcbforstungsertrage lautet daher die Formel fiir den Ge
samtertragswert des Bodens 

B ( - + D lOu -8 + A2 + As + An) 
o = a 8' P + . . 1,0 pO 1,0 p~u •• 1.0 p(U - 1)0 

X 1,0 p! _ 1 ( c' + 1,0 p: _ 1 + V ). 

Unter c' sind eventuell die Anlagekosten, unter c die spateren Kultur
kosten zu verstehen. 

Beispiel. Ein Hektar Mittelwald liefert aIle 25 Jahre einenHaubarkeits· 
ertrag von A = 2490 M.; hiervon entfallen 
auf die 25jithl'ige Altersklasse (Unterholz) a = 870 M. 
" " 50" Oberholzklasse A2 = 770 " 
" " 75 " As = 350 " 
" ,,100 " " A4 = 500 " 

1m 20. Jahre fitlIt ein Durchforstungsertrag von 20 M. an. Die Kulturkosten 
betragen aIle 25 Jahre 30 M.; die erstmaligen hOheren Anlagekosten bleiben 
unbel'iicksichtigt. J ithrliche Verwaltungskosten 6 M., P = 30/0. Es ist 

B=(870+20.1035+~+~+~) 1 
, 1,0325 1,0360 1,037• 1,0325 -1 

30 6 
- 30 - 26 -- = 1018,27 M. 

1,03 -1 0,03 
Will man von dem alle u Jahre anfallenden Gesamtertrag A aus-

geben, also von dem Ausdruck ~ 1 so ist dies nul' zulassig, wenn 
1,0p - , 

man den Wert des Oberholzvorrates als Vorwert in Abzug bringt. Denn 
del' Waldbesitzer kann nul' deswegen aIle u J abre den Ertrag A bezieben, 
weil del' Oberbolzvorrat vorbanden ist. Wiirde derselbe durcb einen 
Zufall plOtzlicb verschwinden, dann wiirde del' normale Haubarkeits
ertrag A erst dann wieder anfallen, wenn del' Oberbolzvorrat von ueuem 
auf del' gegebenen Flacbe uacbgezogen ware. Daraus gebt bervor, 
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daB del' Holzvorrat wie del' Kultur- und Verwaltungskostenaufwand 
zu den Produktionsmitteln zahlt. 

Del' Vorwert des Oberholzvorrates ist: 
A2 + As + .. An + As + At + .. An + An 

l,Opu l,Op2n" l,Op(n-1)u' 
Das Be i s pie I gestaltet sich in diesem Faile wie folgt: 

B = 2490 + 20 . 1,03' _ 30 _ 30 . __ 6 __ (770 + 350 + 500 
1,0325 - 1 1,0325 -1 0,03 1,0325 

+ 350 +.500 + 500 ) = 229780 -1279,53 = 101827 M. 
1,03'0 1,0375 ' , 

LllBt man den Oberholzvorrat auBer Rechnung, dann wiirde der Boden
ertragswert oder 

B = 2490 + 20. 1,035 
_ 257,43 = 2040,37 M. 

1,0326 

sein, also urn 2040,37 - 1018,27 = 1022,10 M. zu hoch. 
Unrichtig ist es auch, an Stelle del' Vorwerte denAbtriebswert 

zu setzen, urn so mehr, als beim Laubholz del' Unterschied zwischen 
dem Wert des hiebsreifen und jiingeren Holzes sehr betrachtlich ist. 

E. Plentel'wald (Femelwald). 

1m theoretischen Plenterwald sind auf del' Flacheneinheit (Hektar) 
aile Altersstufen vertreten. 1st u die Umtriebszeit del' Bllume del' altesten 
Altersstufe, A deren Abtriebsertrag, dann trifft auf die von denselben 

eingenommene Flache ein Bodenteilwert von 1,0 p~ _ l' Da diese 

1 
Flache - del' Gesamtflache ausmacht, ergibt sich fUr letztere del' Wert 

u 

lOu. A . Stamme, welche VOl' dem Alter u genutzt werden, sind 
, pU-l 

wie Durchforstungsertrage zu bebandeln. 
Del' Ertrag A wird am besten -als Durchschnitt del' von del' ]<'lachen

einheit in den letzten 10 Jabren bezogenen Haubarkeitsnutzung ge
nommen. Hat del' Wald u Flacheneinheiten, so ist deren jabrlicber 
durcbscbnittlicber Ertrag an u jabrigem Holze = u A. 

Beispiel. Ein Hektar WeiBtannenplenterwald lieferte in den letzten 
10 Jahren einen durchschnittlich.jahrlichen Abtriebsertrag an 100 jllhrigen Stammen 
von 110 M. Vor 20 Jahren wurde auBerdem filr 70 M. 80jahriges und vor 50 Jahren 
flir 40 M. 50jllhriges Holz genutzt. Kulturkosten falJen wegen der natiirlichen 
Verjlingung nicht an, Verwaltungskosten 6 M., p = 30/0. Demnach ist 

B ---.:.100.110 + ~O -1,03100 - 50 + 7~1,03100- 80 __ 6_= 420 M. 
100 .1,03100 -1 0,03 

9. Wiirdigung des Bodenertragswertes. 

1. Del' forstlicbe Bodenertragswert ist del' ziffernmaBige Ausdruck 
del' Ertragsfahigkeit des Bodens nach del' gegebenen odeI' moglichen 
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Bestockung und del' Standortsgitte. Er ist gleich del' kapitalisierten 
Bodenrente (Bodenreinertrag). Seine GroBe wird also durch die Hohe 
des Heinertl'ages und die Hohe des KapitalisierungszinsfuBes bestimmt. 
Del' Umstand, daB in del' fol'stlichen Rechnung del' Bodenertragswert 
direkt ermittelt und del' Reinertrag aus diesem abgeleitet wird, andel't 
an dem Abhangigkeitsverhaltnis des Bodenwertes zur Bodenrente 
nichts. Diese bildet immer den Ausgangspunkt des Ertragswertes. 

Jede Benutzungsweise driickt· dem Boden einen bestimmten Er
tragswert auf, in del' Forstwirtsehaft jede Holz- und Betriebsart. In 
derselben kommtaber aueh noch del' weehselndeEinfluB des Produktions
zeitraumes, d. h. del' Umtriebszeit zur Geltung. A Iso b j e k ti vel' 
Vermogenswert odeI' Tauschwert kommt nul' del' Boden
e l' t I' a g s w e l' t del' fin an z i e II e n U m t ri e b s z e i tin Bet I' a c h t. 
Bodenertragswerte anderer Umtriebszeiten sind ledigJieh Vergleichs
groBen bei Rentabilitatsberechnungen und fUr die personlichenInteressen 
des Waldbesitzers von Bedeutung. 

2. Innerhalb del' forstliehen Benutzung wird del' Bodenertragswert 
dureh die betriebstechniseh mogliche Wirtschaftsart bestimmt, welche 
den gro Bten Rei nertrag liefert. Hieraus ergibt sieh: 

a) 1st odeI' wird del' Boden mit jener Holz- und Betriebsart be
stockt, welche den Standortsfaktoren angemessen ist (standortsgerechte 
Holzart), dann ist del' del' finanziellen Umtriebszeit entsprechende 
hochste Bodenertragswert maBgebend. Er bildet den niedersten Tausch
wert und den Vermogenswert des Besitzers. SolI del' einer anderen 
Umtriebszeit entsprechende Bodenertragswert als maBgebend ange
nommen werden, dann muB diese Abweichung durch die Besonder
heit del' gegebenen VerhiiItnisse begrundet werden konnen. 

b) 1st die Holz- und Betriebsart n i c h t standortsgemaB, dann ist 
del' Bodenertragswert unter Zugrundelegung del' Ertrage und Kosten 
del' standortsgemaBen Holz- und Betriebsart und del' finanziell gun
stigsten Umtriebszeit zu bereehnen. Dadurch erhalt man den del' 
E l' t I' a g s fa h i g k e it des Bodens entsprechenden Tausehwert. Stockt 
z. B. die Buche auf Fichtenboden, dann gilt del' Fichtenbodenertrags
wert. 

Kann del' Boden aus irgendwelehen Grunden odeI' Rucksichten 
nieht so fort mit del' standortsgemaBen Holzart bestockt werden, dann 
ist dem Waldbesitzer fUr die Dbergangszeit die Differenz del' Boden
renten zu vel'guten (s. W aId wirtschaftswert). 

Del' del' vorhandenen nicht standortsgemaBen Holzart entsprechende 
hochste Bodenertragswert hat nur fUr die Berechnung des objektiven 
Vel'm1:igenswertes del' finanziell noch nicht hiebsreifen Bestande Geltung 
(s. Bestandserwartungs- und Kostenwert). 

3. 1st del' Bodenertragswert richtig berechQet, dann steIlt er die 
untel'ste Grenze des Tauschwertes VOl'. Werden Boden um 
diesen Preis el'wirbt, erleidet durch die Bewirtschaftung keinen Vel'
lust, auBel' wenn del' Reinertrag durch Anderung del' Pl'oduktions
und PreisverhaItnisse geschmalert wird. 

Da del' forstliche Bodenertragswert nul' das. Ertragsvermogen des 
Bodens bei forstwirtschaftlieher Benutzung wiedergibt, scheidet er 
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als Wertmesser dann aus, wenn del' Boden zu einer ergiebigeren 
Verwendung geeignet und dieselbe in absehbarer Zeit zu erwarten 
ist, z. B. zur landwirtschaftlichen Benutzung odeI' zu BaugeHinde. 
Denn del' Verkehrswert des Bodens hemiBt sich Darb jener Ausnutzung, 
die den hochstmoglichen Reinertrag abwirft. Berechnet er sich fitr 
die forstliche Benutzung auf 600 :M., fill' die landwirtschaftIiche auf 
2000 M. und fill' die Verwendung als Bauplatz auf 10000 M., dann 
ist del' Verkehrswert 10000 :M., naturlich unter del' Voraussetzung, 
daB del' Boden ffir diesen Zweck wirklich verkauft werden kann.
Bei del' Umwandlung von forstlichem Boden in landwirtschaftIichen 
sind die bedeutenden Kosten fill' die Urbarmachung in Ansatz zu bringen. 

4. Del' Ertragswert bildet ffir die Feststellung des forstlichen 
Bodenwertes im offentlichen Tauschverkehr und als Vermogensobjekt 
fast immer den einzigen Anhaltspunkt. Denn del' Wald ist ein seItener 
Handelsgegenstand. Zudem sind die gezahlten Kaufpreise meistens 
von sUbjektiven Erwagungen stark beeinfluBt. Diesem Umstande 
muBten auch die modernen Vermogenssteuergesetze Rechnung tragen. 
Wahrend fiir die Veranschlagung des steuerbaren Vermogens grund
satzlich del' gemeine Wert (Verkehrswert, Verkaufswert, Tauschwert) 
t~nzunehmen ist (8. 4), solI fur die Bemessung des Vermogenswertes 
land· und forstwirtschaftlicher Grundstucke mangels ausreichender Ver
kaufspreise . del' Ertragswert zum Anhalt dienen. - Die Feststellung 
des Bodenwertes groBerer Waldkomplexe ist ohne Berechnung des 
Ertragswertes iiberhaupt nicht denkbar. 

Gerade von forstlichel' Seite wurde gegen den Bodenertragswert 
geltend gemacht, daB die Bestimmung del' G I' U n dl age n , auf die er sich 
aufbaut, un sic her sei. Gemeint ist damit in erster Linie del' Zins
fuB. Indem hier auf das friiher Gesagte verwiesell wird, sei nur 
noeh betont, daB es iiberhaupt keinen Wert in del' heutigen Volks
wirtschaft gibt, der vom ZinsfuB nicht direkt oder indirekt abhangig 
ware. Wollte man wegen del' Schwankungen des ZinsfuBes im all
gemeinen auf dessen Mitwirkung bei Wertsfestsetzungen verzichten, 
dann wiirde die ganze wil'tschaftliche WeIt aus den Angeln gehen. 
Auch die Bodenwirtschaft steht unter del' Hen'schaft i h res ZinsfuBes. 

Die Feststellung del' El'trage und Kosten ist in del' Fol'stwirtschaft 
viel einfacher und sichel'er als in der Land wirtschaft. Denn erstere. 
hat es in der Hauptsache nur mit einem Produkte, dem Holze, zu tun, 
letztere dagegen mit den verschiedensten Erzeugnissen. Die Ertrage 
und Produktenpreise der Forstwil'tschaft ~ind zudem viel stetiger als 
die del' Landwirtschaft. Das Ineinandergreifen del' einzelnen Betriebs
zweige (Ertragsquellen) in der Landwirtschaft, die Verwendung del' 
Erzeugnisse im eigenen Betrieb erschwert erfahrungsgemaB die land
wirtschaftliche Buchfilhrung in hohem MaBe. Aile diese die Sicher
heit del' Rechnung stark beeillflussenden Momente fallen in del' Forst
wirtschaft nahezu ganz fort. 

F. A ere b 0 e (Die Taxation von Landgiitern und Grundstiicken, Berlin 1912, 
S. 443) hebt hervor, daB man bei der Waldtaxierung auf den mit Holz be
standenen FI1ichen den Ertrag von Jahren oder Jahrzehnten vor Augen hat, in 
der Landwirtschaft aber nul' htichstens einen Jahresertrag. Die Ernteertrags-
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statistik ist nicht zuverlassig. Bei der landwirtschaftlichen Taxierung ist man 
daher gezwungen, aus der Bodenbeschaffenheit auf die im Durchschnitt der 
Jahre erzielbaren Ernteertritge zu schlieBen, wah rend man bei der Waldtaxierung 
umgekehrt aus den vorhandenen Ernteertl'llgen auf die durchschnittliche Ertrags
fahigkeit schlieBen kann. Da die Diingung in der Forstwirtschaft wegfltllt, gibt 
der Holzbestand ein unmittelbareres Bild von der natiirlichen Ertragsfahigkeit 
als die Ernteertrage der Ackel'l11ndereien, 'Wiesen und Weiden. Ein Landgut 
kann man fiir den Verkauf frisieren. 

Del' forstliche Bodenertragswert kann seiner Natur naeh immer 
nul' ein Durehsehnittswert sein. Denn er ist del' ziffernmaBige 
Ausdruck del' durchsehnittliehen Ertragsfahigkeit des Bodens. 
Dureh die fortschreitende Vervollkommnung del' Holzertragstafeln und 
dureh den Ausbau del' ortliehen Ertragsstatistik lassen sieh fur die 
Berechnung Al1haltspunkte gewinnen, die die durchschnittliehen Er
tragsverhiiltnisse geniigend genau wiedergeben. 

Gesebiebtliches. Die erste Berechnung des Bodenwertes auf Grund der wirt
schaftlichen Leistungsfithigkeit des Bodens wurde von Konig in seiner nAnleitung 

c 1 Opu 
zur Holztaxation" 1813 ausgefiihrt. An Stelle des Kulturkostenkapitals --,'--:-,--

1,Opu -1 
bringt Konig aber nur die einmaligen Kulturkosten c in Abzug, im iibrigen 
stimmt seine Bodenwertsberechnung mit der obigen iiberein. . 

Vollstllndig richtig entwickelte Faustmann die Formel des Bodenertrags
wertes in der "Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung" 1849, S. 441. Unter der 
Uberschrift "W aldbodenrentenformel" leitete er zunitchst hierfiir die Gleichnng 

R= O,Op [E+ rD - C1,OpU]-A 
1,Opu -1 

ab, worin R=Bll'O,OP' E=Au' rD=Da 1,Opu-a+ ... und A das Ver
waltungskostenkapital bedentet. - Weiterhin entwickelte Fit u s t man n die 
Formel auch direkt nach den Prinzipien der Erwartungswerte, welcher Weg nach 
Faustmann bisher allgemein gewlthlt wurde. P reBler, G.Hey'er nnd J udeich 
gebiihrt das Verdienst, die Konsequenzen der Theorie des Bodenertragswertes 
fiir den Wirtschaftsbetrieb gezogen und mit Nachdruck yerteidigt zu haben. 

II. Der Tauschwert des Bodens. 
(Verkaufswert, Verkehrswert, gemeiner Wert.) 

Unter dem Tauschwert, Verkebrswert odeI' Verkaufswel't des 
Bodens versteht man jenen Wert, del' dem Boden naeh MaBgabe del' 
aus Verkaufen gJeichartiger Grundstiieke erzielten Preise zukommt 
(Marktpreis). 

Gemeinhin bildet die Ertragsfahigkeit des Bodens die Grundlage 
fiir die Bildung des Tausehwertes. Denn wer einen Waldboden kauft, 
fragt zunachst naeh dessen Ertrag-en. Insofern deekt sich del' Tauseh
wert mit dem Ertragswel't, nul' mit dem praktisehen Untersehied, daB 
derselbe nieht besonders bereehnet, sondern im Anhalt an die er
fahrungsgemaB erzielbaren Reinertrage naeh Durehschnittssatzen ge
griffen wird. In del' Hohe dieses Verkehrswertes kommt die ein
gesehatzte Ertragstiichtigkeit des Bodens zum ziffernmaBigen Ausdruek 
und deshalb steht der Tausebwert aueh nieht im Gegensatz zum Er
tragswert. Auch andere Momente konnen noeh auf den Verkehrswert 
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EinfiuB haben, ohne daB derselbe den Charakter des gemeinen Wertes 
verIiert, wenn diesel ben fiir jed e n Besitzer sehatzbar sind, ein Fall, 
del' gegeniiber dem forstliehen Boden allerdings selten vorkommt. 
Kommen dagegen in dem gezahlten Kaufpreis WertansehHige zum 
Ausdruek, die rein subjektiv sind, d. h. auf die personliehe Neigung 
odeI' wirtschaftliche Lage des Kaufers zugesehnitten sind, dann deekt 
sieh diesel' Wert nieht mehr mit dem Ertragswert, son del'll wird Lieb
haberwert (Sonderwert). 

Beim 1 an d wi rt s eh a ftli eh e n Boden steht .der Verkehrswert 
vielfaeh iiber dem augenbliekliehen Ertragswert. Dies bedeutet niehts 
anderes, als daB del' landwirtsehaftliehe Kaufer in del' Erwartung 
eines Teuerungszuwaehses del' Bodenproduktenpreise den gegen wartigen 
Reinertrag mit einem entspreehend niedrigen ZinsfuB kapitalisiert. Er 
hat die Zuversieht, daB die zu dem hohen Ankaufspreis gehorige Rente 
sieh mit del' Zeit von selbst einstellen werde. AuBerdem kommt auf 
del' Seite del' bauerliehen Bevolkerung noeh die Moglichkeit del' Be
sehaffung weiterer Arbeitsgelegenheit, del' Selbstversorgung und del' 
Urn stand in Betracht, daB die in del' eigenen Wirtschaft geleistete 
Arbeit nieht voll angesehlagen wird. Del' Preis fiir die Flaehenein
heitJandwirtsehaftlieher Grundstiicke geht mit abnehmender Betl'iebs
groBe unvel'hiiltnismaBig in die Hohe. Del' "Landhunger" zeitigt oft 
Luxus- und Protzenpl'eise. Indirekt hat die Dberwel'tung des Bodens 
in dessen monopolartigell Charakter ihren Hauptgrund. 

In del' Forstwil'tsehaft tritt ein Unterschied zwischen Ver
kehrswert und Ertragswert im groBen und ganzen nieht hervor, im 
Gegenteil, es wird vielfaeh del' forstliehe Boden unter dem Ertrags
wert verkauft und erworben I). Del' Hauptgrund liegt darin, daB die 
Konkurrenz des kleinen Mannes (TaglOhner, Handwerker) auf dem 
Markt del' forstlichen Grundstiieke ganz wegfallt. Nul' del' Wohl
habendere kann Waid besitzen. Denn die Forstwirtschaft bietet wenig 
Arbeitsgelegenheit und auf kleiner Flache keine jahrliehe Rente. 1m 
Tauschverkehr mit bestoektem Boden ·tritt del' Bodenwert gegeniiber 
dem Wert des Holzvorrates stark in den Hintergrund. Daher kann 
aueh Wald nul' zum kleinsten Teile ,auf Kredit gekauft werden. Beim 
naehhaltigen Betrieh treffen statistiseh yom Waldwert ungefahr 80 % 

auf den Wert des Holzvorrats und nur 20 % auf den Bodenwert. Es 
waren bisher die FaIle nicht selten, in denen del' Boden iiberhaupt 
gar nieht angesehlagen wurde, wenn er mit besonders wertvollen 
Bestanden bestockt ist. Umgekehrt verliert jeder Waldboden an 
seinem Verkehrswert, wenn er unbestoekt verkauft wird, wei! del' 
Kaufer immer die Kosten del' Aufforstung und das lange Zuwarten 
auf einen Ertrag im Auge hat. Psychologisch sind diese Vorgange 
wohl erklarbar, reehneriseh abel' nieht vertretbar. . 

Brauehbare Verkehrswerte konnen sieh fiir den forstliehen Boden 
aueh aus dem Grunde nieht herausbilden, wei! forstliehe Verkaufe 
verhaltnismaBig selten vorkommen. 1m Deutsehen Reich waren bis
her mindestens 65 % del' Waldfiaehe in festen Handen (Staat, Ge-

1) V g\. mein Handbuch der Forstpolitik, 2. Auf\, 1922, S. 49. 
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meinde, Stiftungen, Fideikommisse, GroBgrundbesitz). Bei Ankaufen 
groBerer Waldungen spielen die Affektionswerte eine· groBe Rolle, da 
in del' Regel nul' kapitalkraftige Kaufer in Betraeht kommen. 

Aueh bei kleineren Waldankaufen konnen besondere Verhaltnisse, 
wie gunstige Arrondierung, Gewinnung von Holzabfuhrwegen, An
sehluB an offentliche Wege usw. Veranlassung zu erhOhten Preis
bewilligungen geben. 
. Del' bauerliche Grundbesitzer braucht bei Waldankaufen nieht mit 
Verwaltungskosten ZIT rechnen, ausgenommen die Steuern, hat durch 
seine eigene Arbeitsbetatigung' geringe Betriebskosten, sehlagt die 
Streunutzung hoch an und nul' den augenblicklichen Vorteil, reehnet 
nieht mit Zinseszinsen usw. 

1m allgemeinen kann man sagen, daB del' forstliche Boden bessel' 
ist als sein Ruf. Die guten Boden, namentlich die Fichtenboden, 
werden in del' Regel viel zu gering eing'esch1itzt, namentlich seitens 
del' Staatsforstverwaltungen. Es wird meistens die Steigerung del' 
Holzpreise in den letzten Jahrzehnten nieht genugend beriicksichtigt. 

Bodenkostenwel't. Unter demselben versteht G. Heyer "die Summe der 
Ausgaben, welche zur Erlangung eines knlturfithigen Bodens aufzuwenden sind. 
Diese Ausgaben konnen bestehen: 

a) in dem Kapitale, welches zum Ankauf odeI' zur Herstellung des Bodens 
erforderlich ist; 

b) in den Kosten der Urbarmachung; 
c) in den Interessen, welche an den unter a) und b) genannten Kosten bis 

ZUl' Zeit der Kulturfithigkeit des Bodens el'wachsen". 
Die Einfiihrung des Begriffes "Kostenwert" filr die forstliche Bodeuwerts

errnittelung ist in dies em Sinne keine ganz gliickliche. Wenn fiir die "Urbar
machung" eines Bodens auch wirklich nngewohnlich hohe Ausgaben zu macheu 
sind, so verHeren dieselbeu trotzdem nicht den Charakter der K u It u r k 0 s ten. 
Geschieht die Aufforstung solcher Grundstiicke nicht irn offentJichen Interesse 
(Schutzwald, Wildbachverbaullng), dann wird sie privatwirtschaftlich nicht unter
nommen werden, wenn kein Reinertrag zu el'hoffen ist. Dieser Punkt ist auch 
ma.llgebend fitr den Kltufer des Bodens. 

Will man da~ Wort "Bodenkostenwert" beibehalten, dann ernpfiehlt es sich, 
dassel be im Sinne von Bodenverkaufswel't zu gebrauchen; der KlLufel' eines 
Bodens sagt einfach: ~ Dieser Boden hat mich beirn Ankaufe so viel g e k 0 s t e t" 
(Gestehungskosten). 

Einen ausgesprochenen Kostenwert verUl'sacht die Herstellung von Wei n b a u
g eUnde. 

Zweites Kapitel. 

Die Ermittelung des Bestandswertes. 
Del' Wert eines einzelnen Bestandes kann ermittelt werden 
1. naeh dem A btl' i e b s wert (Abtriebsertrag, Einsehlagswert, 

Nutzungswert, Holzwert, Hande]swert), 
3. nach dem Erwartungswert, 
3. naeh dem K 0 st en wert. 
Diese drei Wertarten sind im objekti vern Sinn Tau s e h w e r t e, 

Verkaufswerte, gemeine Werte, Verkehrswerte, Verrnogenswerte. 
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Den Erwartungswert und den Kostenwert kann man im Geg'en
satz zum Abtriebswert auch als wirtschaftliche Werte bezeichnen, 
da sie die objektiven Verkaufswerte nicht hiebsreifer Bestande unter 
del' Voraussetzung del' FortfUhrung des Betriebes darstellen. Sie 
konnen als umschriebene, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten korri
gierte Abtriebswerte aufgefaBt werden. 

I. Der Abtriebswert (Abtriebsertrag). 
Del' Abtriebswert ist gleich dem erntekostenfreien ErlOs, del' durch 

den Abtrieb und Verkauf des Holzes erzielt werden kann. Die Hohe 
des Erloses richtet sich nach dem wirtschaftlichen Gesetz von Ange
bot und Nachfrage, nicht nach den Produktionskosten des Holzes. 

Er ist in den ersten Bestandsaltern klein, ja sogar negativ, wenn 
del' ErlOs aus del' Holzmasse die Erntekosten nicht deckt. Sobald del' 
Bestand aus marktgangigen Sortimenten besteht, steigt sein Abtriebs
wert anfangs langsam, spater rascheI'. Er beginnt erst dann wieder 
zu sinken, wenn del' Bestand wegen hohen Alters sich lichtet. 

Die Ermittelung des Abtriebswertes wurde bereits bei den "Geld
ertragstafeln" gelehrt. 

Del' Abtriebswert jiingerer Bestande hat fUr den Waldbesitzer 
meistens nul' untergeordnetes Interesse. Dieselben sind unreifem 
Getreide zu vergleichen, des sen gegenwartiger Wert nul' im Hinblick 
auf den spateren Ernteertrag oder auf Grund del' aufgewendeten 
Kosten sich bemessen laBt. Selbst wenn ein Bestand von z. B. 130-
jahrigem Alter aus marktgangigen Sortimenten besteht, kann del' 
hierfUr gezahlte Preis nicht als allgemeiner Wertausdruck aller Be
stan de derselben Holzart und desselben Alters gelten, weil beim Ab
triebe aller diesel' Bestande del' Markt wahrscheinlich iiberfUllt und 
del' Preis gedriickt wiirde. 

Eine zuverlassige GroBe wird del' Bestandsabtriebswert erst danD, 
wenn er sich auf Bestande bezieht, deren Holz in groBen_Massell 
i m allg eme i nen Han de I s verkeh I' absetzbar ist (marktgangige 
Ware). Nur dann ist die Preisbildung eine natiirliche und dauernde. 
In dieses Stadium treten die Bestande· kaum VOl' dem 50. Lebens
jahre (Papierholz), langsamwiichsige noch spater. Von diesem Zeit
punkte ab konnen unter Umstanden die Abtriebswerte den Werts
und RentabiliUitsberechnungen zugl'UDde gelegt werden. Von welchem 
BestandsaIter ab dieselben allein Geltung haben, hangt von del' Hohe 
del' angenommenen Umtriebszeit ab und von del' Qualitats
steigerung, welche mit zunehmendem Alter zu erwarten ist. 1st 
del' Abtriebswert eines 90jahrigen Bestandes pro Masseneinheit un
verhaltnisma!3ig hOher als del' eines 70jahrigen, dann kann derselbe 
fUr letzteren nicht mehr maI3gebend sein. Del' wahre wirtschaftliche 
Wert des 70jahrigen Bestandes ist in diesem }<'alle del' Erwartungs
oder Kostenwert. 1st umgekehrt del' Preis' pro Masseneinheit in 
beiden Bestanden gleich odeI' nul' wenig verschieden, dann wird es 
in den meisten Fallen gerechtfertigt sein, den Abtriebswert als wirt
schaftlichen Wert zu nehmen. Die Entscheidung hieriiber hangt von 
den ortlicben Wertszuwachsverbaltnissen abo 
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Bestande, welche das finanzielle Abtriebsalter iiber
schritten haben, sind stets nach ihrem Abiriebswert 
zu verans chlagen. 

Die GroBe des Abtriebswertes jii.ngerer Bestande spielt im Einzel
falle nul' dann eine Rolle, wenn die wirkli che Nu tzung derselben 
anlaBIich von notwendig gewordenen Ausstockungen (Eisenbahnbau 
z. B.) odeI' von stattgehabten Besehadigungen in Frage kommt. Das 
Nahere hieriiber wird sich aus den folgenden Kapiteln ergeben. 

Die in der forstliehen Literatur iibliehen Bezeiehnungen Verkaufswert, Ge
brauchswert, Verbrauehswert unCi Vorratswert sind wissensehaftlich nicht ganz 
korrekt und auch irrefiihrend. 

Verkaufswerte (Tauschwerte) sind aueh der Erwartungs- und Kosten
wert, wenn der Bestand zur Weiterbewirtschaftung verkauft wird. 

Gebrauchswert und Verbrauchswert haben einen vorwiegend sub
jektiven Sinn und deuten auf die Verwendung des Bolzes in dem eigenen Haus
halt des Waldbesitzers hin. 

Vorratswert (von PreJlIer herriihrend) ist unzutreffend, weil im Begriffe 
des Vorrates die Nichtnutzung des Bestandes liegt. Der Vorratswert deckt sieh 
in den jiingeren und mittelalten Bestltnden mit dem Kosten- und Erwartungs
wert. 

II. Der Bestandserwartungswert. 
1. Begriff. 

Del' Erwartungswert eines m jahrigen Bestandes ist gleich del' Summe 
aller noeh zu erwartenden, auf das Jahr m diskontierten Einnahmen, 
vermindert um die auf den gleichen Zeitpunkt diskontierten Produktions
kosten. 

2. Ableitung. 

A. Bel'echn ung del' Einnahmen. 

a) Abtl'iebs- odeI' Haubarkeitsertrag. 
Erreicht derselbe im Jahre u den Betrag Au, so ist sein Wert im 

Jahre m 

1,0 pu-m 

b) Zwischen n utzungen. 
Zwischen dem Jahre m und u konnen noch Durchforstungsertrage 

anfallen. Gehen diesel ben im Jahre n im Betrage von Dn ein (wobei 
n> m), so ist ihr Wert im Jahre III 

Dn 
1,Opu-m 

OdeI': Man prolongiert Dn auf das J ahr u und diskontiert den so 
erhaltenen Wert Dn. 1,0 pU - n auf das Jahr m; alsdann hat man 

Dn. 1,0 pu-n 
1,0 pu-m 

AIle weiteren im Jahre q, r, s ... eingehenden Nutzungen Dq • Dr, Ds 
werden ebenso behandelt. 
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c) Nebennutzungen. 

Nebennutzungsertrage werden wie die Durchforstungsertrage be
handelt. AIle Nebennutzungsertrage, welche im Bodenertragswert ver
rechnet wurden, del' in den Bestandserwartungswert eingestellt wird, 
miissen aueh im Bestandserwartungswert in Anreehnung kommen. 
Nebennutzungen, welehe mit del' Erzeugung des Bestandes in keiner 
Beziehung stehen, kann man andererseits im Bestandsel'wartungswert 
vernachlassigen (z. B. Jagd), wenn dieselben aueh in dem einzusteIlen
den Bodenel'tragswert unberiicksiehtigt geblieben sind. Beide Verfahren 
fiihren zu dem gleichen Ergebnis. 

d) Nutzungen, die vo l' dem Jahre m eingegangen sind, bleiben un
beriicksiehtigt. Del' im Bestandsalter m selbst fallige Durehforstungs
ertrag ist in Ansatz zu bringen, wenn del' Erwartungswert mit dem 
Abtriebswert im Jahre m vergleichsHihig sein soIl. LiiBt man ihn weg, 
dann korrespondiert del' Erwartungswel't nul' mit dem Wert des Haupt
bestandes (ohne Durchforstungsmasse). Wenn del' Durchfol'stungs
ertrag im gegebenen Falle bereits bezogen wurde, kann er natiirlich 
nicht mehr verrechnet werden. 

B. Bereehnung der Produktionskosten. 

a) Bo denren teo 
Solange del' Bestand auf dem Boden stockt, kann diesel' nieht 

anderweitig benutzt werden. Daher ist die Bodenrente, die del' Be
stand u - m Jahre lang noeh verbraucht, unter die Kosten del' Pro
duktion zu stellen. Betragt dieselbe B. 0,0 p, so ist ihr Wert im Jahre m 
(nach Formel VII b): 

B.O,Op(1,Opu-m_l)=B(1,Opu-m_ 1) =B- B 
1,Opu-m.o,Op 1,Opu-m 1,Opu-m' 

Oder: a) Die Zinsen des Bodenkapitals B, welche der Bestand u - m Jahre 
lang verzehrt, sind im Jahre u gleich B. 1,0 pU - m - B = B (1,0 pH - m - 1) 

B (1 ° u - m -1) und im Jahre m gleich ,p . 
1,Opu - m 

(J) Da der Bodenwert erst im Jahre u nach dem Abtriebe des Bestandes 

realisiert werden kann, ist er im Jahre m auf B zu veranschlagen. Die 
1,0 pu-m 

Differenz B _ B verbraucht der Bestand. 
1,Opu-m . 

b) Verwaltungskosten. 

Dieselben sind u - m Jahre lang j1ihrlich in del' Hohe von v auf
zuwenden. Ihr Gesamtwert im Jahre m betragt (nach Formel VIlb) 

v(1,Opu-m_1)= V(1,OpU-m_1)=V _ V 
1,Opu-m.o,Op 1,Opu-m 1,Opu-m' 
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Oder: Die Zinsen des u - m Jahre lang zur Verfiigung zu stellenden Ver
waltnngskapitales V sind zur Zeit u gleieh V (1,0 pU - m - 1) und zur Zeit m gleieh 

V(I,Opu-m -1) 
1,Opu - m 

Die Verwaltungskosten sind auf den Bestandserwartungswert ein
HuBlos. Sie k5nnen auBer Ansatz bleiben, wenn dieselben auch in dem 
Bodenertragswert vernachlassigt wurden. Es kommt also in Wirklich
keit nul' die Rente des Bodenbruttowertes in Abzug. Einen Unter
schied zwischen Netto- und Bruttowert gibt es bei den Bestandswerten 
nicht. 

c) Die Kulturkosten kommen nicht mehr in Betl'acht, wei! die
scI ben in den Bestand bereits aufgegangen sind. 

C. Forme I des Bestands erw artun gsw ertcs. 

Zieht man von den Einnahmell .die Produktionskosten ab, 
del' Erwartungswert eines m jahrigen Bestandes: 

so ist 

HE _Au+ Dn 1,Opu-n + ... -(B+V)(1,OpU-III-1) 
no - 1,0 pU-1Il (a) 

odeI': 
HE = Au+DII1,OpU-11+ ... +B+~_(B+V). 

ru 1,0 pU-1Il «(1) 

Letztere Fornl ist fiir die Rechnung bequemer. 

Aullerdem Iltl3t sieh die Formel des Bestandserwartungswertes noeh in 
folgender Weise sehreiben: 

A + B+V D 
HE = u + 0 _ (8 + V) 

m 1,Opu m 1,Op11-m 
(y) 

HEm = - +-- 1,Opm - (B + V). ( Au + B + V D 11 ) 
1,Opu 1,0po 

(0) 

Setzt man anstatt B die Formel des Bodenertragswertes in (a) ein, so erhltlt 
man fitr normale Bestltnde die Formeln: 

Da D11 
Au + --a-+ --0- - e D D 

HEm=_~_P __ lt>_L_ (I,Oplll _1)+_I1_(l,Opm_l) __ a_ +e1), 
1,0 pU -1 1,0pn 1,0 pa 

HE =(A +D 10 u-n_~)I,Opm-l+e._Dal0 m_a. 1,Opu-m_ 1.). 
m n n' p 1,Opll-l ' P 1,Opll_l 

Unter Da sind aIle Vorertrltge begriffen, welehe vor dem Jahre m ein
gegangen sind, unter Dn jene, welehe naeh dem Jahre m eingehen. Es sind 
daher sllmtliehe Zwisehennutzungsertrltge wiihrend der Umtriebszeit zu erheben, 
weil in diesen Formeln dar Bodenertragswert enthalten ist. 

') Diese Schreibweise ruhrt von L e h r her. 
2) Nach Dr. Piehler (Miinchener Diss.). 
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Beispiel 1. Ein 50jahriger WeiBtannenhestand liefert irn 80jithrigen Be
standsalter einen Abtriebsertrag von 6332 M. und 

im Alter von . . . . . 40 50 60 70 Jahren 
Dnrchforstnngsertrage yon 70 195 330 460 M. 

Der Bodenertragswert ist 611 M., der jithrliche VerwaItungsaufwand 9 M., 
der ZinsfuB 2 3/.% • Danach berechnet sich der Bestandserwartungswert auf: 
HE50= 

( 6332 + 195.1,027580 - 50+ 330.1,027580-60+460.1,027580- ,0+611 + _9_) 
0,0275 

X 1 (611 + 9 ) 
1,0-27580 50 - 0,0275 

= (6332 + 195.2,257 + 330.1,720 + 460.1,312 + 611 + 327) 0,443 
- (611 + 327) = 3129 M. 

Der A b t ri e b s w e r t des 50 j ithrigen Bestandes i 5t 2227 M. Durch den 
Abtrieb wUrde also der Waldbesitzer einen Schaden von 3129 - 2227 = 902 M. 
erleiden. 

Beispiel 2. Ein durch Saat begrUndeter Kiefernbestand liefert bei einer 
Umtriebszeit von 80 Jahren fUr das Hektar einen Abtriebsertrag von 4024 M. und 

im Alter von . • . . . 25 35 45 55 65 J ahren 
Durchforstungsertrltge von 40 137,5 245 340 400 M., 

ferner vom 35.-75. Jahr alle 5 Jahre eine Streunntzung von je 108 M. (d. h. 
9rnaI) und einen jithrlichen Ertrag an Jagd, Grasnutzung und Beerennutzung 
von durr,hschnittlich 2 M. fUr das H-ektar. Die Kulturkosten betragen 120 M" 
die jithrlichen Verwaltungskosten 4,5 M. ZinsfuB 2,5 %. 

Der Bodenertragswert berechnet sich auf 

B80= [4024+40 .1,02555 + 137,5.1,02545+245 .1,02535+340.1,02525 + 400.1,02515 

+ 108 (1,02545+1,02540+1,02535+ 1,02530+ 1,02525+1,02520+ 1,02515+1,02510 

+ 1,0255) -120] -----io- + _2_ - (120 +~) = 1094,27 M. 
1,025 - 1 0,025 0,025 

Der Erwartungswert fiir den 40jahrigen Bestand ist: 

HE40 = [4024 + 245 . 1,02580 - 45 + 340.1,02580 - 56 + 400.1,02580 - 65 + 108 

X (1,02540 + 1,02535+ 1,02530+ 1,02:)25+ 1,02520+ 1,02515+ 1,02510 +1,0255) 

+ 1094,27 + 180] X 1 + 2 (1,02540 - 1) _ (109427 + 180) 
1,02580 - 40 1,02540.0,025 ' 

= [4024+ 1790,93 + 1566,87 + 1274,27] 0,3724+ 50,21-1274,27 = 1999M. 

Der Bestandserwartnngswert des lUittelwaldes. 

Wie beirn Hochwaldbetrieb komrnt auch beim Mittelwalde nur der gegen
wltrtig vorhandene Bestand in Betracht, nicht dagegen jener, welcher nnch Ent
fernung des jetzigen Bestandes nachgezogen wird. Die Eigentiimlichkeit des 
Mittelwaldbestandes liegt aber dal'in, daB die Gesarntheit aller Oherholzbaume 
bei Fortsetzung der Forstwirt5chaft auf der gegebenen Flache zu verschiedenen 
Zeiten zur Nutzung gelangt. Will man daher den wirtschaftlichen Wert aller 
den gegenwartigen Bestand bildenden Baume ermitteln, dann muB man jeden 
Baum bzw. jede Oherholzklasse bis zu dem Zeitpunkt verfolgen, in welchem bei 
regelmaBigem Betrieh die Nutzung erfolgt witre, 
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Als Bodenertragswert darf nicht der nach dem Verfahren auf S. 84 herechnete 
Gesamthodenwert untersteJlt werden, sondern es konnen nur jene Bodenteilwerte 
in Rechnung gezogen werden, welche das Unterholz und die einzelnen Oher
holzklassen von der Begriindung des Mittelwaldes ah erzeugen, so oft diese 
Bestandsteile in derselben Verfassung auf derselhen Flache wiederkehren. 1st 
z. B. der Unterholzumtrieb 25 Jahre, das gegenwartige Alter des Unterholzes 
m = 10 Jahre, dann enthalt der jetzt 10 jahrige Schlag von der 50 jahrig-en 
Oherholzklasse zwei Generationen: einmal das altere, jetzt 35 jahrige Holz, 
welches nach 15 "Jahren zum Riehe kommt, und dann die jungere, vor 10 Jahren 
hegriindete Generation, welche nach 40 Jahren genutzt wird. Der Platz, auf 
welchem das jetzt 35jahrige Holz steht, gewahrt nur aile 50 Jahre, nicht aIle 
25 Jahre einen Abtriehsertrag und ehenso jener Platz, welcher das 10jahrige 
Holz dieser Oberholzklasse tragt. 

Bezeichnet man den auf das Unterholz treffenden Bodenteilwert mit B", die 
auf die einzelnen Oherholzklassen treffenden Bodenteilwerte mit h2, hs ' . bn, so 
ist hei gleichzeitiger Einheziehllng des fruheren Beispiels (S. 84) 

B =" + Dn 1,0 pU - n - C" _ C = 870 + 20 .1,035 -7,5 
" 1,0 pU _ 1 a 1,0325 _ 1 

7,5 = 802,28 M. 

A2 - c2 770 - 7,5 
b2 = - C2 = - 7,5 

1,0 p2U _ 1 1,0350 - 1 
= 217,82 

hs = A3 - ca _ c3 = 350 - 7,5 _ 7 5 
1,0 p3U _ 1 1,0375 - 1 ' 

3t,39 " 

b = An - cn _ C = 500 - 7,5 _ 7 5 
n 1,Opnu_l n ],031UO_l ' . = 19,54 " 

Die KuIturkosten mussen vom strengen theoretischen Standpunkte aus auf 
die einzelnen Altersklassen verteilt werden; dies iAt naturlich pr!\ktisch nUr 
naherungsweise moglich. 1m obigen Beispiele wurden sie auf die vier Alters
klassen gleichheitlich verteilt. Da die Wirkung dieser Verteilung auf das 
Rechnungsresultat sehr gering ist, geniigt es ubrigens auch, die gesamten KuItur
kosten unter B" zu verrechnen. 

Die Verwaltungskosten konnen ganz unberiicksichtigt bleihen unter der 
Voraussetzung, daB dies auch in der Formel des Bestandserwartungswertes 
geschieht. 

Dieselbe lautet nun: 

A2 + As + .. An + b., + h3 + .. hn + ----- 1,0 p2U=in---' ------- - (b2 + b3 + .. hn) 

A3 + A4 + .. An + h3 + h4 + .. hn 
+ ----" 1,0 p3U-m-- .-- (b3 + b4 + .. hn) 

+ .... 
An+bn + -h I1• 1,0 pnn- m 
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Beis piel. 

HE = 249<2.± 20 .1,O~~_±~Q2,28 + 217,82 + ~,393::}9,54_ -107403 
W 1~3.-w ' 

+ 770 + 350 + 500 + 217,82 + 34,39 + 19,54 _ 271 75 
1,0350 - 10 ' 

+ 350 + 500 + 34,39 + 19,54 _ 53 93 
1,0375 - 10 ' 

+ 500 + 19,54 _ 1954 
1,03wu - 10 ' 

=1632M. 

1m Alter u ist HEu nieht gleich dem Haubarkeitsertrag wie beim Hoehwald, 
sondern grtiBer als dieser, weil eben die spitter fallig werdenden Oberholzertrlige 
zu dem Haubarkeitsertrag noeh hinzugereehnet werden miissen. 
. Zweifellos ist diese theoretiseh allein riehtige Rechnung sehr umstllndlieh. 
Praktiseh kann man sieh oft damit helfen, daB man die Oberholzmasse mit dem 
Durehsehnittspreis der ll,ltesten Oberholzklasse multipliziert. Dadureh wird der 
Idee des Erwartungswertes fiir die jiingeren Stllmme Reehnung getragen. 

3. Verlauf und GroBe des Bestandserwartungswertes. 

Wahrend fUr die Berechnung des Bodenertragswertes nur das J ahr 
del' Nutzung des Bestandes bzw. die Umtriebszeit in Betracht kommt, 
hat man beim Bestandserwartungswert z wei Z e i t pun k t e zu unter
scheiden: namlich das BestandsaIter und das Abtriebsalter 
(U m t ri e b s z e it). Die GroBe und del' Verlauf des Bestands
erwartungswertes ist von beiden Zeitpunkten wechselseitig abhangig 
und verschieden, je nachdem del' eine odeI' andere fest gegeben ist. 

A. Gegeben die Umtl'iebszeit, verandel'lich das Bestandsalter m. 

1. Verlauf des Erwartungswertes. 
a) Ist u fest gegeben und werden fUr aIle Bestandsalter von 1 bis 

zu u J ahren die Bestandserwartungswerte berecbnet, dann bilden die
selben eine steigende Kurve. (S. Abb. 4 auf S. 103.) 

J e alter also del' Bestand ist, um so gl'oBer wird sein Erwartungs
wert, weil d-er Diskontierungszeitraum (u-m) immer kleiner wird. 

Diese Regel kann eine Au sn ahm e erleiden, wenn im Jahre m oder unmittel
bar vor demselben ein Durebforstungsertrag bezogen w-urde. Wird z. B. im 
50· und 60jahrigen Alter des Bestandes der Durehforstungsertrag D50 und D60 
fltllig, dann ist 

Au + D;;o .1,0 pU - 00 + D60 1,0 pU- 60 + B + V 
HE49 = . - 1,OpU-49 -(B + V) 

und 
HE Au +D~o 1,Opu-60+ B + V 

50= 50 -(B+V). 
1,0 pU-

Da in HE50 der Durehforstungsertrag D50 . 1,0 P u - 50 nieht mehr erseheint, 
kann HE49 > HE50 sein, vorausgesetzt, daB der langere Diskontierungszeitraull1 

Eudres, Waldwertrechnung und Forstst!!tik. 4. Auf!. 7 
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(n - 49) in HE49 nicht einen gro13eren Einflu13 hat als D50 • 1,0 pU - 50, welcher 
Fall bei kleinem D und groBem p wohl moglich jst. Sind aber die Durchforstungs
ertrllge groB, dann kann z. B. HE55 kleiner sein als HE49• 

b) Am End e del' Urn t l' i e b s z e it, wenn m = u, ist del' Be
standserwartungswert s t e t s gleich dem Haubarkeitsertrag Au odeI' 
dem Abtriebswert. Denn da keine Zwischennutzungen mehr zu er
warten sind, ist 

_Au+ B + V + _ . 0_ HEu - -- ·_--0- - (B V) - An, da 1,0 p - 1. 
1,0 P 

c) Zu Anfang del' Umtriebszeit, d. h. unmittelbar nach del' 
Begrundung des Bestandes, wenn m praktisch noch gleich ° gesetzt 
werden kann, ist del' Bestandserwartungswert gleich den aufgewendeten 
Kulturkosten c unter del' Voraussetzung, daB die Bedingungsgleichung 
des Bodenertragswertes (s. S. 60): 

Au +Da 1,0 pu-a + .. = c 1,0 pU + (Bu + V) (1,0 pU-l) 
erfUllt ist. Denn es wird hieraus 

_ Au + Da 1,0 pu-a + .... -(Bu + V) (1,0 pU .__.!) _ HE 
c- 1,0 pU - a' 

2. Die absolute GroBe des Bestandserwartungswertes. 
Dieselbe hangt innerhalb del' gleichen Umtriebszeit ab: 

a) Von del' GroBe del' Einnahmen. Je hOher dieselben sind, 
urn so groBer wird del' Bestandserwartungswert. 

b) Von del' GroBe des Bodenwertes (Bodenbruttowertes). 
a) Je hoher del' Bodenwert ist, urn so kleiner wird del' Bestands

erwartungswert. Sehr hohe Bodenwerte fUhren zu negativen Bestands
erwartungswerten. 

(1) Legt man den groBtell Bodenertragswert und die 
demselben entsprechende Umtriebszeit zugrunde, dann 
sind diese Bestandserwartungswerte groBer als jene, 
welche sich fur andere Umtriebszeiten und die denselben 
entsprechenden Bodenertragswerte berechnen. 

Beweis s. S. 102. 

Be i s pie 1. Liefert ein Fichtenbestand 

im Alter von I 30 1 40 1 50 1 60 1 70 1 80 1 90 1 100 1 110 1120 Jahren 

Durchforstungs-
7812331403: 6601953 

I I 

ertrage 1186 1371 1498 15321 1436M. 
Hauptnutzungs-

796/1805133141517216911 112821 ertr1tge 8623 9869 10731 11527 " 

Abtriebsertrage 187412038137171583217864198091112401122291128141 12963M. 

betmgen ferner die Kulturkosten 120 M., die jahrlichen Verwaltungs
kosten 9, dann berechnen sich fUr p = 3 % unter Zugrundelegung 
verschiedener Umtriebszeiten und del' denselben entsprechenden 
Bodenertragswerte fUr die nachgenannten Bestandsalter folgende Be
standserwartungswerte : 
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S Umtriebszeit von Jahren 

'" 30 I 40 I 50 I 60 I 70 I 80 I 90 I 100 I 110 '" .... -
<;j 

Bodenertragswert in Mark '" '"0 
>=I 

I I 
1 

I 1051 I 1057 I I I 
oil 108 474 777 983 996 915 833 .., I '" '" j:Q Bestandserwartungswerte in Mark 

2(j 698 1098 1429 1654 1730 1737 1668 I 1579 1490 
35 1651 2201 2574 2699 2710 2597 I 2449 2302 
45 3058 3631 3821 3838 3666 

I 
3439 3213 

55 

I 
4853 5133 5158 4905 4572 4240 

65 i 6598 6634 6272 
I 

5798 5324 
75 8277 7770 7105 6439 
85 9513 j 

1 
8591 7668 

95 10374 9107 
105 10892 

[ ! 

Anmerkung. Das MaB del' Abweichuug zweier Bestandserwartungswerte 
fiir das gleiche Bestandsalter, welchen verschiedene Bodenwerte zugrunde gelegt 
sind, betrltgt 

,) ( __ 1 __ 1) 
1,Opu-m , 

wobei ,) = B, - B, d. h. die Differenz del' Bodenwerte bedeutet. Man erhalt 
diesen Ausdruck durch Subtraktion des HEm (B) von HEm (B,). 

Mit Hilfe diesel' Formel lassen sich leicht die HE ffir verAchiedene Boden
werte berechnen. Nach del' Tabelle auf S. 101 ist z. B., wenn n = 80, 

HEtS = 1737 M. fiir B = 1057 M. 

HE25 = 138J" " B, = 1500 " 

Da,) = 1500 -1057 = 443, so ist,) ( ~ 2- 1)' = 443 (0,1968 -1) 
1,03 -- D 

= 443. - 0,8032 = - 356. Wann also HE25 = ] 737 M. ist fiir B = 1057 M., dann 
ist fiir B = 1500 M. der Wert HE25 = 1737 - 356 = 1381 M. 

c) Vom ZinsfuB. Hoher ZinsfuB gibt kleine, niedriger 
Zins fuB gro B eB e st ands erw artun gs werte, weil del' Erwartungs
wert auf Diskontierung beruht. 

d) Die Verwaltungskosten sind einfluBlos (S. 9J). 
e) Die Kulturkosten erschein€n zwar im Erwartungswert nicht, 

haben aber indirekt die Wirkung. daB er um so groBer wird, je hoher 
die Kulturkosten sind, weil dadurch die Bodenrente verkleinert wird. 

B. Gegeben das Bestandsalter ill, veriinderlieh die Umtriebszeit. 

Berechnet man fiir einen (jiingeren) m jithrigeIi Bestand unter Zu
grundelegmig steigender UmtriebRzeiten und del' denselben entsprechen
den normalen Ertrage die Erwartungswerte, dann erha,lt man eine 
an fangs rasch steigende und spateI' langsam fallende Kurve ahnlich 
wie beim Bodenertragswert. 

7* 
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Man hat also hier zu unterscheiden zwischen dem Eintritt del' 
Kulmination und der absoluten GroBe des Bestandserwartungs
wertes. 

1. Die Kulmination des Bestandsel'wal'tungswertes. 
Untel' sonst gleichen Umstanden hangt dieselbe ab von der GroBe 
des Bo den wertes: 

a) Legt man den gl'oBten Bodenertragswert zugrunde, 
welcher sich fiir den gegebenen Bestand berechnet, dann 
kulminiert der Bestandserwartungswel't in dem gleichen 
Jahre wie del' Boden ertragswer t. 

u- 10 20 30 '10 50 6'0 70 80 90 100 110 1Z0 Jah,re 

Abb. 3. Verlauf des Erwartnngswertes eines 25jilhl'igen Fichtenbestandes fUr 
verschiedene Umtriebszeiten (Bso max.). 

Da die eingeklammerten GrllBen nnabh!tngig von u sind, muB HEm in dem
selben Jahre sein Maximum erreichen wie Bu (Lehr im Handbuch der Forst
wissenschaft, 1. Aufl., II, 47). 

b)Ist der eingestellte Bodenwert groBer als der groBte 
Bodenertragswert, dann kulminiert der· Bestandserwartungswert in 
~iTlem friiheren Zeitpunkt als der groBte Bodenertragswert. 
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1st der eingestellte Bodenwert kleiner als del' grol3te 
Bodenertragswert, dann kulminiert del' Bestandserwartungswert in 
einem spateren Zeitpunkt als del' grol3te Bodenertragswert. 

Praktisch liegt del' > Fall meistens so, dal3 hohe Bodenwerte die 
Kulmination verhaltnismal3ig starker erniedrigen als niedrige Boden
werte dieselbe erhohen. 

Be wei s. Gebt man von der Formel ({J) auf S. 94 aus, dann steigt HEm so lange, 

als die Zunahme von Au + Dn 1,Opu- n groBer ist als die Abnahme von 1 
I,Opu-m 

Au+n+D+B+V Au+ D +B + V 
Solange ~ steigt, ist ferner + - positiv. 

IPpu n-m Ippu-m 

Hierin ist die Differenz B+ V B + V stets negativ, weil __ l __ 
1,0pu+n-m 1,Opu-m 1,0pu-m 

1 
>10 u+n-m , p 
Je groBer B ist, um so mehr verkleinernd wirkt dieselbe auf die Gesamtdifferenz, 
d. h. um so eher wird dieselbe negativ, oder: um so eher beginnt HEm zu sinken. 

B eisp ie!. FUr den 25j lthri gen F ieh ten b es t an d (S. 99) bereehnen sich 
unter Zugrundelegung eines Bodenwertes von 1057 M. (hllchster Bodenertragswert 
im 80j!thrigen Bestandsalter), dann von 1500 M. und von 700 M. folgende Bestands
erwartungswerte: 

Bei einem Bodenwerte von 
FUr eine Umtriebs-

zeit von Jahren 1057 ~L 
(B80 max,) 1500 ~L 700 ;\1. 

30 568 507 617 
40 890 730 1017 
50 1283 1052 1470 
60 1607 1321 1837 
70 1726 ·1399 1988 
80 1737 1381 2023 
90 1616 1238 1921 

100 1452 1057 1770 
110 1284 877 1612 
120 1124 707 1459 

c) 1st del' Bestand abnorm beschaffen, dann ist del' 
Zeitpunkt del' Kulmination des Erwartungswertes dureh 
PI' 0 bi eren in del' Weise z u ermi t t eln , dal3 man un tel' Zugrunde
legung des hochsten Bodenertragswertes, welcher sich fUr ,den 
norm a len Bestand berechnet, uud unter Zugrundelegung del' in 
Aussicht stehenden abnormen Ertrage fiir die folgenden Bestandsalter 
die Erwartungswerte berechnet. Die finanziell giinstigste Abtriebszeit 
fallt auf jenes Abtriebsalter, fUr welches sieh del' gro/3te Erwartungs
wert berechnet.Ergibt sieh, dal3 kein Erwartungswert grol3er ist 
als del' gegenwartige Abtriebswert des Bestandes, so ist diesel' sofort 
zu nutzen. 
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Beispiel. a) Ein jetzt 50jlthriger Fichtenbestand ist durch Schneedl'Uck so 
dnrchlochert worden, daB or anstatt der auf S. 98 angegebenen normalen Ertriige 
nur folgende Abtriebsertrltge liefert: 

A50 = 2000 M., A60 = 3800 M., A70 = 5700 M., Aso = 7000 M. 
Dem normalen Bestand hlttte bei 80jlihriger Umtriebszeit ein Bodenertrags

wert von 1057 M. entsprochen. Wenn p = 3 0/0 und v = 9 M., berechnen sich 
folgende Erwartungswerte: 
fUr das 60juhrige Abtriebsalter. 2480 M. 

" " 70 " " 2002 " 
""80,, " 2086" 

Da sich der hochste Bestandserwartungswert fUr das 70 jlthrige Alter be
rechnet, bedeutet dieses die finanzielle Abtriebszeit des abnormen Bestandes. 

b) Ein 50jlthriger normaler Fichtenbestand hat einen jetzigen Abtriebs
wert von 3717 M. Infolge der Errichtung einer Fabrik in dessen Nlthe wird sein 
Wachstum durch Rauchschaden so geschltdigt, daB sich £til' den 50 jlthrigen Be
stand nur folgende Erwartungswerte berechnen: 
fUr das 60jlthrige Abtriebsalter . 3400 M. 

" " 70" " 2800 ,. 
""80,, " 2500" 

Da del' gegenwurtige Abtriebswert mit 3717 M. groBer ist als die El'wartungs
werte, welche sich fiir die zukUnftigen Abtriebsalter berechnen, ist der Bestand 
sofort zu nutzen. 

2. Fiir die absolute GroBe des Bestandserwartungs
wertes bei verschiedenen Umtriebszeiten ergibt sich: 

1st das Bestandsalter gegeben, danrt berechnen sich 
unter samtlichen.Bodenertragswerten des Bestandes undden 
dazu gehorigen Umtriebszeiten fiir den groBten Boden
el'tragswert und die dazu gehorige Umtriebszeit auch die 
groBten Bestandserwartungswerte. 

Be wei s. Derselbe ergibt sich aus den untar 1 a (S. 100) mitgeteilten FOl'meln. 
Setzt man in HEm fUr 

( Da Dn ) 1 
\ Au + 1,0 pa + 1,0 pn - C 1,0 pU_l 

den Wert 

dann wird HEm = 

( Da Dn ) III Dn m Da + Bn --O----+c+ V (l,Op -1)+--(l,Op -1)- -- c 
1, pa 1,0 pn 1,0 pn 1,0 pa 

= (Bu + V) (1,0 pm -1) + c 1,0 pm -Da 1,0 pm - a . 

• Da alle anderen GroBen fest gegeben sind, ist del' Wert des HEm von del' 
GroBe Bn abhungig. 1st nun Bu das Maximum des Bodenertragswertes, dann 
ergeben sich fiir alIa anderen Bodenertragswerte kleinere HEm' wie z. b. w. (Die 
letzte Gleichung stellt den Bestandskostenwert dar. G. Heyer bewies obigen 
Satz direkt durch Gegeniiberstellung zweier Bestandskostenwerte.) 

Ais Beispiel dient die Tabelle auf S. 99, wenn man die Erwartungs
werte in horizontaler Richtung von links nach rechts liest. 
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4. Das Verhiiltnis zwischen dem Bestandserwartungswert und dem 
Abtriebswert. 

Es wul'de gezeigt(S. \)8), daB del' Bestandtlel'wal'tungswel't am 
Schlusse del' Umtl'iebszeit untel' allen Umstanden gleich ist dem Be
standsabtriebswert, unabhangig davon, wie hoch die Umtriebszeit und 
wie groB del' Bodenwert ist. 

II'Jt-ta7ztlslVert 
10000 

Abb. 4. Verh>tltnis zwischen Bestandserwartungs- und Abtriebswert 
fUr die finanzielle Umtriebszeit von 80 Jahren. 

_ Der Bestandserwartungswert hifft in dem praktisch als Null angcnommenen 
Bestandsalter nicht auf den Schnittpunkt der Abscissen- und Koordinatenachse, 
sondern, da er gleich ist den Kulturkosten (s. S. 98), auf den Punkt der Koordi
nate, der die Hohe der Kulturkosten anzeigt. In den Abb. 4, 5 und 6 kommt 
dieses Verh1tltnis wegen des kleinen MaBstabes nicht zum Ausdruck. 

Das VerhlUtnis, welches zwischen beiden Wertal'ten VOl' der Um
triebszeit u bzw. u t besteht,· ist dagegen abhangig von del' Hohe del' 
Umtl'iebszeit und dem eingesteIIten Bodenwel't. Hiel'bei sind folgende 
FaIle zu unterscheiden: 

1. Die angenommelle Fmtriebszeit ist die fillanzielle. 

a) Wil'd als B odenwert del' Bodenel'tl'agswert del' finan
zieJIen Umtl'iebszeit zugl'unde gelegt, wie es die Regel 
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ist, dann ist del' Bestandserwartungswert YOI' dem Jahre u 
stets groBer als del' Abtriebswert. 

Del' Unterschied beider Wertarten wird mit wachsendem Bestands
alter immer geringer, bis er im Jahre u selbeI' gleich Null wird. (Tabelle 
S. 106, Spalte 3; Abb. 4.) 

Beweis. Bedeuten D" die VOl' dem Jahre m eingehenden Durchforstungs
ertrltge, Dn die n a c h dem Jahre m eingehenden, so ist 

Au + Dn 1,0 pU - n + Bu + V . 
1. HEm = - (BII -t- V). 

1,Opu - In 

Nach der Bedingungsgleichung fiir das wirtschaftliche Gleichgewicht ist; 

Au + D" 1,Opu - "+Dn 1,Opu - n=(Bu -I- V) (1,Opu-1) + c 1,Opu, 

Au + Dn 1,0 pU - n + Bu + V = (Bu + V + c) 1,0 pU - D" 1,0 pU - a; 

durch Substitution in HEm wird 

(Bu + V + c) 1,0 pU - Da 1,0 pU - a 
HElli = . - (Bl1 + V) 

1,Opu-m 

= (Eu + V) (1,0 pm - 1) + c 1,0 pm - Da 1,0 pm - a = HKm' (a) 

2. lst Am der Abtriebswert im Jahre m (m < u), dann bestf'ht die Bedingungs
gleichung fiir das wirtschaftliche Gleichgewicht; 

Am = (Bm + V) (1,0 pm - 1) + c 1,0 pm - D" 1,0 plu - a. «(3) 

Da nun in (a) und ({J) Bu> Bm, ist auch HEm> Am' 
(Gleichungen (a) und «(J) stell en die Bestandskostenwertedar.) 
b) 1st der eingestellte Bodenwert kleiner als der gro/3te 

Bod e n e r t rag s we r t, dann besteht zwischen beiden Wertarten dasselbe Ver
hliltnis wie im Falle a (Tabelle S. 106, Spalte 4). 

c) 1st del' eingestellte Bodenwert groBer als der groBte 
Bodenertragswert, dann ist in den jiingeren Bestandsaltern der Bestands
erwartungswert groBer als del' Abtriebswert, wird letzterem splLter gleich und 
und ist von da ab kleiner ala der Abtriebswert bis zum Jahre u (Tabelle S. 106, 
SpaIte 5) '). 

2. Die angenommene Umtriebszeit ist niedriger als die finanzielle (u, < u). 

Wird als Bodenwert del' del' angenommenen Umtriebszeit ent
sprechende Bodenertragswert zugrunde gelegt odeI' ein kleinerer Boden
wert, dann ist del' Erwartungswert bis zum Jahre ttl groBel' als del' 
Abtriebswert (TabeJle S. 106, Spalte () u. 7). 

1st del' Bodenwert gl'oBel' als del' del' Umtriebszeit ttl entsprechende, 
dann kann del' Erwartungswert anfangs groBer und spateI' kleiner odeI' 
auch immer groBel' sein als del' Abtl'iebswel't (Tabelle S. 106, Spalte 8). 

3. Die angenommene Umtriebszeit ist holter als die finanzielle (u, > u). 

Unabhii.ngig von del' GroBe des Bodenwertes ist alsdann 
del' Bestandserwartungswert in den jungel'en Bestands-

') Der mathematischo Beweis Zll b und c findet sich in del' 1. Auf!. dieses 
Buches S. 104 f. 
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altern groBer, in den boberen kleiner als der Abtriebs
w e r t. B e ide W e r tar ten we r den e ina n d e r z wei mal g 1 e i c h , 
e i n mal v 0 r de m J a h r e ul un d dan n i m J a h r e U i · 

Je groBer der Bodenwert, um so eher sinkt der Bestandserwartungs
wert unter den Abtriebswert und umgekebrt (Tabelle S. 106, Spalte 9, 
10, 11; Abb. 5). 

JJestand.m;ert 
.N 

lJOOO 

12000 

11000 

10000 

9000 

8000 

7000 

(JOOO 

5000 

/f000 

3()00 

200tJ 

1000 

0 ., ." 

Alter J() /f0 SO 70 .50 .90 1()0 110Jakre (J() 

Abb. 5. Verhltltnis zwischen Bestandserwartungs- und Abtriebswert fiir eine 
htihere als die finanzielle Umtriebszeit (110 Jahre). 

Be w ei s. a) Unterstellt man den Bodenertragswert der Umtriebszeit ub 

dann wird 

Bm (1,0 pU1_I,0 pU,- m)~Bul (1,0 pU'_l)_ BU1 (l,Opu,- m -1) 

oder 
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Da Bu, sich bereits auf dem absteigenden Ast der Bodenertragswertskurve 
befindet, also Bu,< Bu ist, wird in einem bestimmten Alter Bm = Bu, und Am 
= HEm' V 0 r diesem Zeitpunkt ist Bm < Bu" daher Am < HEm' n a c h diesem 
Zeitpunkt ist Bm > Bu" daher Am > HEm' 1m Alter u, wird alsdann Au, zum 
zweiten Mal = HE;u,' 

b) Ist B < Bu" dann wird in dem Ausdrnck 

Bm (1,0 pU, - 1,0 pU,- m) ~ Bu, (1,0 pU, _ 1) _ B (1,0 pU, - m -1) 

die linke Seite etwas spateI' graBer als die rechte und dementsprechend Am> HEm' 

Ist B >Bu,' dann wird die linke Seite sehr bald graBer als die reehte und 
demgem1!B Am > HEm' 

Be i s pie 1. VerhliJtnis zwischen den Abtl'iebswerten und den El'
wartungswerten in einem Fichtenbestande II. Standortsklasse (Grund
lagen S. 98), wenn p = 3 %. 

,;, u = 80 Jahre U = 60 Jabre u = 110 Jabre 
"" ... Ab- Boden-0;" 

;:o-=-I~o-I-;= - B,,= lB--i~= - Bl1:~ I B fi I B = 
"'.., triebs- ertrags ...,~ 

"'''' ertriige __ ~~_-=- ° 1014 
983 - 500 I 1(;14 S3:~ =.00 1614 werte " r:Q 

I I I 

.Jahre I M. Bestandserwartungswerte in Mark M. 
---

1 I 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 12 

20 I 300 1311\ 1774 798 1251 1586 813 1130 1439 403 -197 

30 I 874 2229 2659 1731 2122 2406 1751 1908 2210 1200 108 
40 2038 335813744 2879 3188 3404 2907 2849 3140 2166 474 
50 I 3717 46661 4993 4215 4413 4537 4252 3905 4182 3257 777 
60 5832 6196 6444 5781 5832 58321 5832 5096 5353 4493 983 
70 786t 7007 8049 7541 6352 6583 5810 1051 
80 9809 9809 9809 9809 7645 7841, 7186 1057 
~O 11240 I 9070 9219 8 '121 996 

100 12229 i 10737 10823 10537 915 
110 12814 ! 12814 12814 12814 833 

I I 

5. Die Rechnungsgrundiligen des Bestandserwartungswertes. 

Del' Bestandserwartungswert stiitzt sich auf die in del' Z u k un f t 
vom gegebenen Bestand noch zu erwartenden wirklichen Einnahmen 
und auf die noch zu leistenden Ausgaben_ Je naher del' Bestand seinem 
Haubarkeitsalter steht, um so sicherer lassen sich die zu erwartenden 
Einnahmen und Ausgaben veranschlagen. 

a) Abtriebs- und Dul'chforstungsertl'ag. MaBgebend ist nul' 
del' Abtriebsel'tl'ag', den del' Bestand narh seiner wahrscheinlichen Vel'
fassung iIll Abtl'iebsaltel' tat sac hI i c h liefel'll wird. Ebenso sind nur 
die wirklichen DUl'chforstungsertrage in Ansatz zu bringen. 
Ein abnormer Bestand ist daher auch dann, wenn die Abnormitat auf 
einen Zufall zuruckzufiihl'en ist, mit den abnorIllcn Ertl'agen und unter 
Umstanden auch mit dem auBergewohnlichen Kostenaufwand in Rech
nung zu ste11en. Infolgedessen kann del' Abtriebsertl'ag, del' fUr die 
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Ermittelung des Bodenertragswertes grundlegend ist, nieht unter allen 
Verhaltnissen aueh zur Bereehnung des Bestandserwartungswertes ver
wendet werden. Denn del' Bodenertragswert baut sieh auf die mog
lichen Durehschnittsertrage des jetzigen Bestandes und aller zukiinftigen 
Bestande auf, del' Bestandserwartungswert nul' auf den wirkliehen 
Ertrag des jetzigen Bestandes. 

Den nachstliegenden Anhaltspunkt fiir die Einsehatzung des Ab
triebsertrages bildet der gegenwartige Zustand des Bestandes. Naeh 
diesem wird man unter Beriicksiehtigung del' waldbauliehen Gesetze 
mit Hilfe von Ertragstafeln und in Anlehnung an die Fallungsergeb
nisse benaehbarter gleiehartiger Bestande die weitere Entwieklung in 
del' Regel mit einiger Sieherheit ziffernmaBig festlegen konnen. 

Wie beirn Bodenertragswert konnen aueh hier die pro Ion g i e r ten 
Zwisehennutzungsertrltge in Teilen des gleieh 1 gesetzten Abtriebsertrages 
ausgedriiekt werden. Selbstverstltndlieh dUrfen aber nur jene beriieksichtigt 
werden, welehe noeh Zl1 erwarten sind. 1st der Endwert aller Holzertrlige wlthrend 
einer bestimrnten Urntriebszeit 1,40 und sind hiervon bis zurn 60. Jahre 0,25 be· 
zogen, so ist der Endwert fUr das Jahr 60 nur noeh 1,40 - 0,25 = 1,15. Indessen 
bietet dieses Verfahren hier weniger Vorteile als bei der Bereehnung des Boden
ertragswertes. 

b) U m t l' i e b s z e i t. Del' Bestandserwartungswert steIlt den Tausch
wert del' nieht hiebsreifen Bestande im offentliehen Verkehr VOl' und 
zugleich den Vermogenswert des Waldbesitzel's. 

Anwendbar ist del' Bestandserwartungswert seinem Wesen naeh 
nul' auf jene Bestande, welehe die finanzielle Umtriebszeit 
noeh nieht iibersehl'i tten haben. Bestande, welehe das finanzielle 
Abtriebsalter erreieht odeI' iibersehritten haben, konnen unter allen Um
standen nUl' naeh ihrem Abtriebswert eingewertet werden. Die Be
reehnung des Bestandserwartungswertes setzt daher voraus, daB zuvor 
die finanzielle Abtriebszeit festgestellt worden ist, und zwar aueh dann, 
wenn dieselbe in dem gegebenen Wald tatsaehlieh nieht eingehalten 
wird. Denn del' Tausehwert odeI' Vermogenswert eines Bestandes be
miBt sieh lediglieh naeh del' finanziellen Umtriebszeit. Darauf weist 
schon das Verhaltnis zwischen Erwartungs- und Abtriebswel't hin 
(S. 105). Ein Erwartungswert, del' dauernd kleiner ist als del' Abtriebs
wert, ist ein wirtsehaftliehes Unding. Dieses Verhaltnis ist aber ge
gebeu, wenn die Umtriebszeit iiber dot: finanziellen steht, wenigstens 
fiir die hoheren Bestandsalter. 

Legt man eine andere Umtriebszeit als die tinanzielle und den del'
selben entspreehenden Bodenertragswert zugrunde, dann ergeben sieh 
zu niedrige Bestandserwartungswerte, d. h. del' Verkaufer wi I'd ge
sehadigt und del' Kaufer zieht einen ungereehtfertigten Gewinn. Dies 
geht unmittelbar aus del' Betrachtung del' Tabelle auf S. 99 hervor. 
Ein 35 jahriger Fiehtenbestand hat bei Unterstellung del' finanziellen 
Umtriebszeit mit einem Bodenertragswert von 1057 M. einen Erwartungs
wert von 2710 M., - del' Waldwert ist somit 1057 + 2710 = 3767 M. 
Wiirde nun der Waldbesitzer von del' vieIleieht tatsaehlich eingehaltenen 
Umtriebszeit von 110 Jahren ausgehen und den derselben zugehorigen 
Bodenertragswert von 833 M. unterstellen, dann bereehnet sieh ein 
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Bestandserwartungswert von nul' 2302 M. Er wurde also seinen Be
stand um 2710 - 2302 = 408 M. zu billig' verkaufen und den Bestand 
samt Boden um 3767 - (833 + 2302) = 632 M. zu billig. 

e) Bodenwert. Wenn del' Erwartungswert den Tauseh- odeI' 
Vermogenswert des Bestandes zum Ausdruek bringen solI, so kanri. 
del' Bestand nul' fiir den Verbraueh jener Bodenrente verantwortlieh 
gemaeht werden, die er selbeI' unter del' Voraussetzung 
normaler Verfassung erzeugt, wenn seine Nutzungim finan
ziellen Abtriebsalter erfolgt odeI' erfolgen wtirde. 

Es ist demnaeh del' hoehste Bodenertragswert del' g e g e ben e n 
Holz- und Betriebsart einzustellen. Wurde man den Bestandser
wartungswert mit einer Bodenrente belasten, die eine andere Holz
und Betriebsart erzeugen konnte, dann konnte del' Besitzer fiir den 
Verkauf odeI' die Geltendmachung eines Sehadenersatzes durch An
nahme einer weniger eintraglichen Bestockung und die dadurch be
dingte klein ere Bodenrente den Bestandswert willkurlich erhohen und 
umgekehrt del' Erwerber odeI' Ersatzpflichtige dureh Unterstellung 
einer ergiebigeren Holz- und Betriebsart und del' entspreehenden 
hOheren Bodenrente den Bestandswert willkiirlich herabdriieken. Selbst
verstandlich seheiden aueh aBe Bodenwerte aus, die sieh auf eine 
auBerforstliche Benutzung des Bodens stiitzen (Landwirtsehaft, Bau
geliinde). Del' Erwartungswert des 40 jithrigen Buehenbestandes be
rechnet sieh z. B. fiir die 80jahl'ige Umtriebszeit bei einem Buehen
bodenertragswert von 350 M. auf 1542 M. Wiirde man den Flehten
bodenertragswert von 1057 M. unterstellen, dann erhielte man einen 
ErwartungRwert von 1052 M.; feruer wiirde sieh del' Erwartungswert 
bereehnen mit einem Bodenwert von 20001\'1. auf 398 M, mit 4000 M. 
auf - 988 M. und mit 10000 M. auf - 5146 M. Riehtig ist nul' 
del' Erwartungswert von 1542 M. 

Aueh ein gegebener Erwerbspreis des Waldbodens, del' von dem 
hochsten Bodenertragswert del' vorhandenen"Holzart abweieht, hat 
auiler Betracht zu bleiben. 

1st die Holz- und Betriebsart nieht standortsgemaB, so muB diesem 
Umstand bei del' Ermittelung des W al d wertes Reehnung getragen 
werden (siehe Waldwirtsehaftswert). Den mit den Zinsen des Boden
ertragswel"LeS del' standortsgemaileren Holz- und Betriebsart belasteten 
Bestandserwartungswert nennt man B estandswirts c h aftswert. Er 
hat nul' als Bestandteil des Waldwertes Bedeutung. 

6. Die Anwendung des Bestandserwartungswertes. 
Theoretisch gilt del' Bestandserwartungswert fiir aIle Altersstufen, 

auch fiir die jiingsten. Aus praktischen Gesiehtspunkten empfiehlt es 
sieh abel', denselben erst fiir jene Altersstufen zu verwenden, in 'denen 
die Bestandsausscheidung sieh bereits sichtlieh vollzogen hat. Je naeh 
Holzart und ortliehen V crhaltnissen £alIt diesel' Vorgang in das 30 bis 
40jahrige Bestandsalter. In jungeren Bestanden wi I'd die Festsetzung 
des Abtriebsertrages unsieher. 

Andererseits kann man bei Bestanden, die dem finanziellen Ab
tricbsalter bereits sehr nahe stehen, auf die Bereehnung des Erwartungs-
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wertes verzichten und an dessen Stelle den Abtriebswert setzen, wei I 
in diesen Altern der Unterschied zwischen beiden Wel'tarten sehr 
gering ist. :Man muB aber immer im Auge behaiten, daB dies nur 
ein praktisches ZugesUindnis ist und der tlleoretisch richtige Wert 
naell wie VOl' del' Erwartungswel't bleibt. 1st diesel' Untel'schied naell 
den ol'tlichen VerhiUtnissen ausnahmsweise norh bedeutend, dann darf 
del' Abtriebswert nicht an die Stelle des Erwartungswertes gesetzt 
werden. 

Die Verwen dung des Bestandserwartungswel'te s kommt 
hauptsaclllicll fiir folgende FaIle in Betracht: 

1. Festsetzung des Wertes nocll nicht hiebsreifer Bestande zum 
Zwecke des Vel'kaufs mit dem Boden. 

2. Vergiitung fUr den Abtrieb odeI' die Beschadigung hiebsunreifel' 
Bestande. Nimmt del' Waldbesitzer den Abtrieb auf eigene Rechnung 
VOl' (z. B. bei Enteignungen), dann hat er Anspruch auf die Differenz 
zwischen Erwartungswel't undAbtriebswert. 

3. Untersuchung del' Hiebsreife abnormer Bestande (s. S. 101), wenn 
man nicht del' Einfachheit halber der Methode des Weiserprozents, 
welches ebenfalls auf dem Bestandserwartungswert beruht, den Vor
zug geben will. Die finanzielle Abtriebszeit normaler Bestande kann 
zwar ebenfalls mit dem Erwartungswert festgestellt werden (S. 100). 
Da man abel' zuvor den hochsten Bodenertragswert berechnen muB, 
bedeutet diese :Methode einen iiberfiiissigen Umweg. 

4. Festsetzung des Normalvorrates. 
5. Statische Berechnungen. 
Geschichtliches. Die erste richtige Formel des Bestandserwartungswertes 

stellte der nachmalige Sachsen-Koburg-Gothaische Oberforstmeister Georg 0 e t z e 1 
in der AUg. Forst- und Jagdzeitung 1854 auf, nachdem die grundlegenden 
Gedanken hierfiir bereits Ktinig ausgesprochen hatte. Die Beziehungen zwischen 
Erwartungswert und Abtriebswert stellte Bose in seiner Schrift: "Beitrage zur 
Waldwertl>erechnung UBW., D"armstadt 1863" klar. 

III. Del' Bestandskostenwel't. 
1. Begritf. 

Del' Kostenwert eines m jahrigen Bestandes ist gleicll derSumme 
aIler seit del' Begriindung bis zum Jahre m aufgelaufenen Produktions
kosten abziiglich del' Einnahmen, welche del' Bestand bis zum Jahre m 
geliefert' hat. 

2. A.bleitung. 
A. Bewertung del' Produktionskosten. 

Dieselben bestehen in del' Regel in den Kulturkosten, den Ver
waltungskosten und del' aufgebrauchten Bodenrente. 

a) Die K ul t u I' k 0 s ten c sind bis zum Jahre m angewachsen 
auf c 1,0 pm. 

Kosten fur spatere Nachbesserungen und Reinigungshiebe sind 
nach dem Jahre ihres Anfalles zu berechnen (z. B. 1,0 pm-3). 
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b) Die jahrliche Bod en r e 11 t e. Del' Bodenbesitzer konnte den 
Boden m Jahre lang nicht anderweitig benutzen. Die ihm entgehende 
jahrliche Bodenrente B . 0,0 P ist daher zu den Kosten del' Produktion 
zu rechnen. Die Sum me aHer Bodenrenten samt Zinseszinsen belauft 
sich bis zum .Jahre m (nach Formel VII a) auf 

B . 0,0 P (1,0 pm - 1) = B (10m -1) 
0,0 P , P . 

Oder: Die Zinsen des Bodenkapitals B, welche der Bestand withrend m Jahren 
verbraucht, erhitlt man aus B. 1,0 pm - B = B (1,0 pm -1). 

c) Die jahrlich verausgabten Vel' w a I tun g s k 0 s ten v wachsen 
mit Zins und Zinseszinsen bis zum J abre m an (nach Formel VII a) auf 

v(1,Opm- 1)=V(10 m_1) 
O,Op , P . 

Oder: wievorhin V 1,Dpm-V=V(I,Opm-l). 

Die Verwaltungskosten konnen auBer Ansatz bleiben, wenn die
selben auch im Bodenertragswert nicht beriicksichtigt wurden. Tat
sachlich wird also nul' die Boclenbruttorente verrechnet. 

B. B ewe r tun g del' E inn a h men. 

Hat del' Bestand bis zum Jahre m bereits Einnahmen geliefert, 
z. B. Durchforstungsertrage, so entlasten dieselben die Produk
tionskosten und miissen daher in Abzug gebracht werden. Gehen 
sie in den Jahren a, b ... in del' Hohe von Da, Db ... ein, so ist ihr 
Wert im .Jahre ill 

Da 1,Opm-a+Db 1,Opm-b+ ... 
Ebenso sind die Nebennutzungen zu behandeln (S. 93). 
Nutzungen, welche nach clem Jahre m eingehen, kommen bei 

Berechnung des Kostenwertes ni ch t in Betracht. Del' im Bestands
alter m selbst fiillige Durchforstungsertrag darf dann n i c h t ange
schrieben werden, wenn cler Kostenwert mit dem Abtriebswert im 
Alter m vergleichsfiihig sein solI. Denn diesel' enthalt auch den 
Dllrchforstungsertrag. Zieht man ihn im Kostenwert ab, dann 
korrespondiert diesel' nul' mit dem Wert des Hauptbestandes. 1st 
die Durchforstung abel' bereits ausgel'iihrt, dann muB ihl' Ertrag ver
rechnet werden. 

C. For mel des Be s tan d s k 0 s ten w e r t e s. 

Addiert man samtliche Produktionskosten und zieht man von den
selben die bereits erzielten Einnahmen ab, dann lautet die Formel 
des Bestandskostenwertes: 

HKm = (B + V) (1,0 pOI - 1) + c 1,0 pm - (Da 1,0 pm -n + .... ) 
oder 

HKOI = (B + V + c) 1,0 pm - (B + V) - (Da 1,0 pm --a+ .. .. ). 
Beispiel!. Ein Fichtenboden ist mit 29 Jahre alten Fichten bestockt. Die 

Begriindnng erfolgte mit 4jithrigen vel'schlllten Pflanzen vor 25 Jahren. Die 
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Zeit, welche der Bestand auf dem Poden verbracht hat, betrltgt demnach 25 Jahre 
Die Kulturkosten betragen 120 M., die jahrIichen Verwaltungskosten 9 M., der 
Bodenertragswert der 80jl1hrigen (finanzieIlen) Umtriebszeit 1057 M. Ein Durch
forstungsertrag fiel noch nicht an. ZinsfuB 3%. Demnach ist 

HK25 = (1057 + 0~03) (1,0325 - 1) + 120.1,0325 

= (1057 + 300) 1,094 + 120 . 2,094 = 1484,56 + 251,28 = 1736 M. 
Oder 

HK25 = (1057 + 300 + 120) 1,0325 - (1057 + 300) = 1736 M. 

Aus diesem Beispiel ist ersichtlich, daB flir die Berechnung des Bestands
kostenwertes das wirtschaftIiche und nicht das physische Alter des 
Bestandes maBgebend ist. Wenn die Pflanzung vor 25 J ahren ausgefiihrt wurde, 
dann wurde das Boden- und Verwaltungskostenkapital vom Bestand tatsltchIich 
nur 25 Jahre in Anspruch genommen, obwohl das physische Alter der Baume 
29 Jahre umfaBt. Der Zeitraum von 4 Jahren kommt in der Hohe der Kultur
kosten zum Ausdruck. 

MiiBte der Bestand vom Waldhesitzel' wegen Erbauung einer Eisenbahnlinie 
abgetrieben werden und wiirde der Abtriebswert 600 M. betragen, dann miillte 
del' Eisenhahnfiskus dem Waldbesitzer den Unterschied zwischen dem Kosten
wert und Abtriebswert, also 1736 - 600 = 1136 M. herausbezahlen. 

Beispiel 2. Fiir den 40jahrigen Kiefernbestand, welcher die auf S. 95 ver
zeichneten Ertrage liefert, berechnet sich bei Unterstellnng des Bodenertrags. 
wertes fiir die 80 jlthrige Umtriebszeit von 1094,27 M. hei einem ZinsfuB von 2,5 % 
der Kostenwert anf 
HK40 = (1094,27 + 180) (1,02540 - 1) + 120.1,02540 

_ (40 .1,02540 - 25 + 137,50.1,02540 - 35) _ 1·08 . 1,02540 - 35 

2 (1,02540 - 1) 
0,025 

= 2147,20 + 322,20 - 213,43 - 122,15 -134,81 = 1999 M. 

Del' Bestandskostenwert des Mittelwal!1es. 
Die Bodenwerte, welche fiir den Bestandserwartnngswert ma13gebend sind 

(S. 96), bilden auch die Unterlage fiir den Kostenwert. Auch hier konnen die 
Verwaltungskosten wegbleiben, wenn diesel ben, wie geschehen, von den Boden
werten nicht abgezogen worden sind. Unter c sind die gesamten Knlturkosten 
zu verstehen. Die Formel lautet: 

HKm = (B a + b2 + b3 + .. bn) (l,Opm -1) + c 1,0pm -Da 1,Opm-a 

+ (b2 + b3 + .. bn) (l,Opu+m -1) +(c2 + c3 + .. cn) 1,0 pu+m 

+(b3 + b4 + .. bnl (1,Op2u+ m -lJ+(cs + c4 + .. cn) 1,Op2u+ m 
+ ..... 
+ bn (1,0 p(n-1) 11 + m -1) + cn 1,0 pin -1) U + m 

Beispiel. 

HKlO = (802,28 + 217,82 + 34,39 + 19,54) (1,0310 -1) + 30 .1,0310 

+ (217,82 + 34,39 + 19,54) (1,0335 -1) + 22,5.1,0335 

+ (34,39 + 19,54) (1,0360 - 1) + 15 . 1,0360 

+ 19,54 (1,0385 -1) + 7,5. 1,03R5 

=HI32M. 
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Kostenwert und Erwartungswert sind unter derVoraussetzung, daB die hier 
maBgebenden Bodenertragsteilwerte in beiden Formeln eingesetzt werden, wie 
beim Hochwald einander gleich. Andere Bodenwerte als diese haben fur Werts
berechnungen keinen Sinn. 

3. rerlauf ulld GroBe des Bestandskostenwertes. 
Del' Bestandskostenwert ist an sich unabhangig von del' Umtriebs

zeit. 
Berechnet man fUr alIe Bestandsalter die Kostenwerte, so bilden 

dieselben eine steigende Kurve, d. h. mit zunehmendem Alter wachst 
del' Bestandskostenwert. 

Eine Ansnahme hiervon kann sicl! wie beim Bestandserwartungswert dann 
ergeben, wenn im Jahre m ein Durchforstungsertrag bezogen wurde. Alsdann 
kann HKm _ 1 groBer sein als HKm, weil im Jahre m -1 del' Dnrchforstnngs
ertrag Dm nicht abgezogen wird. Denn es ist z. B., wenn im 40jahrigen Be
standsalter del' Durchforstungsertrag D40 fallig wird: 

HK39 = (B + V) (1,0 p39 - 1) + c 1,0 pS9 _ Dso 1,0 pS9 - 30 

HK40 =(B + V)(l,Op40 -1) + c 1,0 p40 - [D30 1,Op40-30 +D401. 
Auch hier ist vorausgesetzt, daB der langere Prolongierungszeitraum (1,0 p40 

gegeniiber 1,0 p39) nicht starker wirkt als D40 (vgl. S. 97). 

Unmi ttel bar nach B egrlind ung des Bestandes, wenn m prak
tisch noch = ° gesetzt werden kann, ist del' Bestandskostenwert gleich 
den aufgewendeten Kulturkosten c, denn es ist 

EKo = (B + V) (1,0 pO - 1) + c 1,0 pO = c. 

Am Ende del' Umtriebszeit, wenn m=u, ist del' Bestands
kostenwert gleich dem Eaubarkeitsertrag An, wenn als Bodenwert del' 
fiir das J ahr u sich berechnende Bodenertragswert· eingestellt wird 
und aHe GroBen, welche zur Berechnung des Bodenertragswertes 
dienten, auch zur Bestimmung des Bestandskostenwertes verwendet 
werden. Denn betrachtet man in del' Formel des Bodenertragswertes 
An als Unbekannte, so erhalt man 

Au = (B + V)(l,O pn~ 1)+ c 1,0 pU - [Da 1,0 pu-a + .. J. 
Die rechte Seite der Gleichung ist gleich EKn. 
Berechnet . man daher fiir aHe Bestandsalter un tel' Z u g I' un de -

legu n g d er hie rflir glil tigen Bode ne rt rag s wert e die Kosten
werte, so erhaIt man die Skala del' A b t r i e b s wert e. 

1st B < Bu, dann wird EKu < Au, d. h. del' Ertrag ist groBer als 
del' Kostenaufwand. 

1st B > Bu, dann ist auch HKu > Au, d. h. del' Kostenaufwand 
ist groBer als del' Ertrag. 

Die GroBe des Bestandskostenwertes 
hangt ab: 

a) von del' GroBe del' A usga ben und Ei nnahme n. Je hOher 
erstere und je kleiner letztere, um so groBer wird del' Bestandskosten
wert und umgekehrt. 
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Der Unterschied zweier Bestandskostenwerte, welche fiir das gleiche Bestands
alter, aber nnter Zugrundelegnng verschiedener Bodenwerte berechnet werden, 
ergibt sich aus 

a (1,0 pm - 1), 
worin a = B, - B, d. h. die Differenz der Bodenwerte ist (s. S. 99). 

Hohere Kulturkosten fiihren auch bei Unterstellung des Boden
ertragswertes zu hoheren Bestandskostenwerten, weil die Zinsen des 
im Bu negativ wirkenden Kulturkostenkapitals kleineI'. sind als die 
positive GroBe c 1,0 pm im HKm. Diesel' Unterschied nimmt mit 
wachsendem Bestandsalter ab, weshalb die Wirkung del' GroBe del' 
Kulturkosten auf den Wert junger Bestande starker ist wie auf den 
Wert alterer I). 

b) vom ZinsfuBe. 1st del' Bodenwert fest gegeben, dann liefert 
ein h6herer ZinsfuB auch hohere Kostenwerte und umgekehrt. 

Stellt man dagegen als Bodenwert den Bodellertragswert ein, 
dann gibt ein hoherer ZinsfuB geringere Bestandskostenwerte und UDl

gekehrt, weil in dies em Fall del' Kostenwert gleich ist dem Erwartungs
wert und denselben Gesetzen unterworfen ist wie diesel' (vgl. das Fol
gende). 

4. Das Verhaltnis zwischen Kostenwert und Erwartungswert. 
a) Del' Bestandskostenwert ist gleich dem Bestands

erwartungswert, wenn man als Bodenwert den Bodener
tragswert del' gemeinsamen (rechnungsmaBigen) Umtriebs
z e i tun tel'S tell t. 

Be weis s. S. 104. 
In vorgenannterBeziehung ist demnach derKostenwert auch 

von del' Umtriebszeit beeinfluBt, weil die GroBe des Boden
ertragswertes von derselben untrennbar ist. 

Aile Gesetze, welche beziiglich del' Abhangigkeit des Bestands
erwartungswel'tes vom Bodenertragswert gelten, sind daher auch fiir 
den Bestandskostenwert maBgebend. 

b) Unterstellt man im Kostenwert und Erwartungswert 
einen von del' Umtriebszeit unabhangigen Bodenwert, 
dann b esteht zwischen beiden Wertarten kein Zusammen
hang mehr. 

1st del' unterstellte Bodenwert groBer als del' Bodenertragswert 
del' eingehaltenen Umtriebszeit, dann wird del' Kostenwert groBer als 
del' Erwartungswert. 

1st del' unterstellte Bodenwert kleiner, dann wird auch del' Kosten
wert kleiner als del' Erwartungswert. 

Je hoher del' unterstellte Bodenwert iiber dem Bodenertragswert 
del' eingehaltenen Umtriebszeit steht, um so groBer wird del' Kosten
wert und urn so kleiner del' Erwartungswert, - und umgekehrt. 

') W. Borgmann, Forstl. Rnndschan 1918, S. 36. 

Endres, Waldwertrechnnng nnd Forststatik. 4. Anfl. 8 
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1st Bu der Bodenertragswert der eingehaltenen Umtriebszeit, B der im HKm 
und HEm unterstellte Bodenwert, dann betritgt der Unterschied 1) 

(Bu - B) (1,0 pU -1) 
HE - HK = -------------. 

m m 1,Opu-m 

Unterstellt man nur im Kostenwert den Bodenwert B, im Erwartungswert. 
dagegen den der eingehaltenen Umtriebszeit entsprechenden Bodenertrags
wert Bn, dann betritgt der Unterschied 

HEm - BKIIl = (Bn - B) (1,0 pm - 1). 

5. Das Verbiiltnis zwischen Kostellwert und Abtriebswert. 

Setzt man in den Kostenwert als Bodenwert den Bod e n e rt l' a g s -
wert ein, so ist del' Kostenwert, wie vorhin gezeigt, gleieh dem Er
wartungswert. AIle Satze, welehe fiir das Verhaltnis zwischen Er
wartungswert und Abtriebswert gelten, treffen daher auch fiir die gegen
seitigen Beziehungen zwischen Kostenwert und Abtriebswert zu. 1m 
Jahre u ist HKn= BEn = Au. Nach dem Jahre u wird der 
Kostenwert wieder groBer als del' Abtriebswert. 

1st del' Bodenwert groBer als del' groBte Bodenertragswert, dann 
ist del' Kostenwert immer groBer als del' Abtriebswert, 
au chi m J a h r e u. So berechuen sich fiir einen Fichtenbestand II. Stand
ortsklasse, wenu p = 3 % und B = 1614 M. (BgO = 1057 M. max.) 

ffir die Alter von 

d. Bestandskostenw. 
Abtriebswerte 

I 30 1 40 1 50 I 60 I 70 1 80 1 90 ! 100 1 110 J. 

1
302314616165491891911175711517811194631249731322071\1. 
874 2038 3717 5832 7864 980911240112229 128141\1. 

I I 

6. Der kombillierte Bestandskostenwert. 

Derselbe kommt fiir statische Berechnungen in Betracht (~. unter 
Wirtschaftserfolg). 

1. SolI aus dem Kostenwert des m jahrigen Bestandes del' Kosten
wert des (m + x) jahrigen Bestandes abgeleitet werden, so gilt die 
Formel 

HKm+x =(B+ V) (1,Opm- 1) 1,Opx + (B + V) (1,OpX-1) 
+ c 1,0 pm + x - (Da 1,0 pill + X - a + ... ) 

= [(B + V)(1,0 pili _ 1) + c 1,0 pm] 1,Opx + (B+ V)(l,O pX -1) 
-(Dn1,Opm-n.l,opx+ ..• ). 

Beispiel. 1st B = 1057 :\,I, V = 300 M., c = 120 M., Dao = 78 1'1., p = 30/0, 
dann ist 

HK15 = (1057 + 300) (1,0315 - 1) + c 1,0315 = 944 M. 

HK25 = 944.1,0310 + 1357 (1,0310 - 1) = 1736 M. 

HK35 = 1736.1,0310 + 1357 (1,0310 - 1) - 78.1,035 = 2710 M. 

1) V gl. 1. Auf!. S. 113. 
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2. 1st entweder B oder V oder B + V (Bodenbruttowert) in den 
verschiedenen Zeitraumen des Bestandslebens verschieden zu bewerten, 
z. B. von 10 zu 10 Jahl'en, dann ist 

HK10 = (1,0 pIO -1) (Bl + VI) + C 1,0 plO - Da 1,0 plO-a 

HK20 = (B2 + V2) (1,0 pl0 - 1) + (B l + Vl) (1,0 plO - 1) 1,0 pl0 

+ c 1,0 p~- (Da 1,0 p20-a + ... ) 
= (1,0 pl0 - 1) [fill + V 2 + (fil + VI) 1,0 pl0] + C 1,0 p20 

- (0" 1,0 p2o-a+ ... ) 

HKao = (B3 + Va) 1,0 pIO - 1) + (B2 + V2) (1,0 pl0 - 1) 1,0 pl0 + (Bl 
+ VI)(l,O plO - 1) 1,0 p20 + C 1,0 p30 - (Da 1,0 p30- a + ... ) 

= (1,0 pIO -1) [B3 + Va + (fill + V2) 1,0 plO + (Bl + VI) 
X 1,0 p20] + C 1,0 pSO - (Oa 1,0 pSO-" + ... ) 

HK4Q· (B4 + V4) (1,0 pIO - 1) + (B3 + V3) (1,0 pIO - 1) 1,0 pl0 

+ (B2 + V2) (1,0 pl0 - 1) 1,0 p20 + (Bl + VI) (1,0 plO - 1) 
X 1,0 p30 + c 1,0 p40 - (Da 1,0 p40-a+ ... ) 

= (1,0 plO_1) [B4 + V,. + (Bs + VB) 1,OplO + (B2 + V2) 1,0 p20 
+ (Bl + V1)1,0 poo] + C 1,0 p4Q- (0" 1,0p4Q-a + ... ) 

Setzt man die Bodenbruttowerte einander gleich, so gehen vol'
stehende Formeln in die Normalformeln tiber. 

Beispiel. Der Boden eines jetzt 40jlthrigen Fichtenbestandes wurde vor 
40 Jahren urn 180 M. pro ha angekauft. Die jlthrlichen Verwaltungskosten be
trugen 

im 1. Jahrzehnt 2. Jahrzent 
1,65 1,95 

3. Jahrzehnt 
5,46 

4. Jahrzehnt 
9,63 M. 

somit das Verwaltungskostenkapital V = 
55 65 182 321 M. 

und B + V = Bodenbruttowert = 
235 245 362 501 M. 

Die Kulturkosten betrugen 63 M., an Durchforstungsertrltgen gingen ein im 
Bestandsalter von 15 Jahren 1 M., von 25 Jahren 5 M., 35 Jahren 10 M. Zinsfu13 
3 0/b. Danach betrltgt der (subjektive) Bestandskostenwert 

HK40 = 501 (1,0310 - 1) + 362 (1,0310 -1) 1,0310 

+ 245 (1,0310 - 1) 1,0320 + 235 (1,0310 - 1) 1,0330 

+ 63.1,0340 - (1 .1,0340 - 15 + 5 .1,0340 - 25 + 10.10340 - 35) 
= (1,0310 - 1) (501 + 362 . 1,03.0 + 245 . 1,0320 + 235 . 1,0330) 

+ 63.1,0340 - (1 . 1,0325 + 5.1,0315 + 10 . 1,035) = 872 M. 

Der 0 b j ek ti v e Be s tan dskos ten w er t berechnet sich unter der Voraus
setzung, daB die Durchforstungsertrltge zu den gleichen Betrltgen angenommen 
werden konnen und die jetzt aufzuwendenden Kulturkosten 179 M. betragen, auf 
HK40 = 501 (1,0340 - 1) + 179.1,0340 - (1 . 1,03~5 + 5.1,0315 + 10.1,035) 

=1696 M. 
Die Wertsteigerung des Bestandes betrltgt daher 1696 - 872 = 824 M. 

8* 
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7. Das Wesen und die Rechnuugsgrundlagen des 
Bestandskostenwertes. 

Die Grundlagen sind verschieden, je nach dem Wesen und Zweck 
del' Wertsberechnung. Es ist zu unterscheiden: 

A. Del' objektive odeI' wirtschaftliche Bestandskostenwert. 

Derselbe stellt den Tausch-, Verkaufs-, Verkehrs-, Vermogenswert 
odeI' den gemeinen Wert VOl'. Um ihn zu ermitteln, sind die Pro
duktionskosten und die bereits erzielten Nutzungen mit dem Betrage 
einzusetzen, del' den in del' Gegenwart, d. h. im Rechnungsjahr, 
geltenden durchschnittlichen Preisverh1iltnissen entspl'icht. Hat del' 
Boden, den del' Besitzer VOl' 30 J ahren um 300 1\1. erstanden hat, 
jetzt einen Ertragswert von 600 M., so ist die Rente aus 600 M. und 
nicht die aus 300 M. in Rechnung zu setzen. In gleicher Weise sind 
die Kulturkosten mit dem Betrag einzusetzen, del' aufgewendet werden 
muBte, wenn del' Bestand im Rechnungsjahr begrundet wurde. Sollte 
del' Bestand durch natiirliche Verjungung kostenlos entstanden sein, 
dann mussen gleichwohl Kulturkosten in Ansatz gebracht werden 
(s. 5. Abschnitt, 4. Kapitel). Die Verwaltungskosten sind, wenn man 
den Bodennettowert unterstellt, ffir die ganze Dauer des zuruckge
legten Bestandslebens nach ihrer gegenwartigen Hohe zu verrechnen. 
Auch das bereits genutzte Durchforstungsmaterial ist nach den gegen
wartigen Holzpreisen zu veranschlagen. 

Nar,h der Anweisung del' sllchsischen Staatsforstverwaltung von 
1904 sind als Nachwerte der Zwischennutzungen ffir 31-40jllhrige Fichten- und 
Tannenbestllnde I.-IV. BonitlLt und fiir 31-40jllhrige Kiefem-, Lllrchen- und 
Laubholzbestllnde I.-III. Bonitllt in Abzug zu briDgen 
bei 60 70 80 90 100 110 120jahrigem Umtriebe 

4 3 2,5 2,0 1,5 1,4 1,3% 
des erntekostenfreien Geldwertes der Abtriebsmasse im Umtriebsalter. 

Bezuglich des Bod e n wert e s sind die gleichen Gesichtspunkte 
maBgebend wie beim Bestandserwartungswert. Einzig und allein del' 
Bodenertragswert, welcher sich fUr die finanzielle Urntriebszeit del' 
gegebenen Holz- und Betriebsart berechnet, hat Sinn und Berechtigung. 
Unterstellt man den einer anderen Umtriebszeit zugehorigen Boden
ertragswert, dann werden die Bestandskostenwerte wie die ihnen 
gleichstehenden Erwartungswerte zu klein (S. 98, 108). 

Ein forstlicher Bodenwert, del' einer anderen Holz- odeI' Betriebs
art entspricht, odeI' ein Bodenwert, del' von del' forstwirtschaftlichen 
Benutzung unabhangig ist, fUhrt zu unmoglichen Bestandskosten
werte;n, soweit dieselben den Tausch- oderVermogenswel't darstellen 
sollen. Die Wirkung solchel' Bodenwel'te auBel't sich hier in 'ent
gegengesetztel' Richtung wie beirn Bestandserwartungswert: J e kleiner 
del' Bodenwel't, urn so kleiner wird del' Kostenwert. Ware daher die 
Unterstellung beliebiger Bodenwerte angangig, dann konnte del' Kosten
wert je nach dem Standpunkt del' Parteien beliebig verkleinert odeI' 
erhoht werden. 
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Wurde man die bei der Begrundung des Bestandes aufgewendeten 
oder fiillig gewesenen Produktionskosten der Berechnung des Kosten
wertes zugrunde legen, dann wurde die Wertsteigerung des Holzes 
auf den Vermogenswert des Bestandes ohne Einwirkung bleiben. Der 
Besitzer wurde nur die Zinsen seines ursprtlnglichen Anlagekapitals 
erhalten. 

Der objektive Bestandskostenwert bringt zwar nl1ch der Form 
seiner rechnerischen Ableitung die Gestehungskosten des Bestandes 
zurn Ausdruck, seinem wirtschaftlichen Wesen nach ist er aber wie 
der Bestandserwartungswert ein Ertragswert. Seine Grundlage 
bildet die Bodenbruttorente, deren Hohe von den nach dem Gesetz 
von Angebot und Nachfrage sich bildenden Holzpreisen bedingt ist. 
Der Bestand ist kein Fabrikat, dessen Preis sich nach dem Aufwand 
von Arbeitslohn, Untel'llehmerlohn und Rohstoffen bemiBt, sondel'll 

. ein Naturerzeugnis, dessen zeitlicher Preis von der Nachfrage des 
Holzes abhangt. Der Bestandskostenwert stellt den RuckschluB aus 
der jeweiligcn Preislage vor. Dies erhellt auch aus den unmittel
baren Beziehungen des Kostenwertes zum Erwartungswert. 

Wenn man vom Bestandskosten wert gemeinhin spricht, ist dar
unter zunachst immer del' objektive Wert zu verstehen. 

B. De r sub j e k t i v e Be s tan d s k 0 s ten w e r t. 

Derselbe ergibt sich durch Aufrechnung der Kosten, die dem 
Waldbesitzer entweder seit der Begriindung oder dem Erwerb des 
Bestandes tatsachlich erwachsen sind oder durch die Aufrechterhaltung 
des Betriebs in der Gegenwart erwachsen. 

Der subjektive Kostenwert hat nur fUr die Person des Wald
besitzers Interesse und kann daher nicht als Tauschwert oder Ver
mogenswert in Betracht kommen. Er erscheint in folgenden zwei Arten : 

a) Der Buchwert oder Anlagewert. Denselben erhalt der 
Waldbesitzer, wenn er die wirklichen Kosten und Einnahmen von 
der Begriindung oder dem Erwerb des Bestandes bis zum gegen
wartigen Bestandsalter in Ansatz bringt. Hat er den Bestand vor 
30 Jahren urn 300 M. gekauft, dann rechnet er mit diesem Boden
wert auch dann, wenn inzwischen der Ertragswert des Bodens auf 
600 M. gestiegen ist. Die Verwaltungskosten sind mit ihren wech
selnden, in del' Regel steigenden Betragen anzusetzen und die Kultur
kosten nach dem wirklichen fruheren Aufwand. Als Durchforstungs
ertrage werden die wirklichen erntekostenfreien Erlose verrechnet. 

Der Unterschied zwischen dem jetzigen objektiven Kostenwert 
und dem Buchwert des Bestandes weist dem Waldbesitzer den Ge
winn oder Verlust aus, der ihm seit der Begriindung des Bestandes 
bzw. seit dem Ankauf des Bodens mit oder ohne Bestand erwachsen 
ist (gemeiner Wertszuwachs, Konjunkturengewinn). 

Vgl. die Formel und das Beispiel auf S. 115. 
Der Buchwert des Bestandes deckt sich begrifflich mit den Gestehungs

ko s ten des B es i tzs teuergesetze s (Vermligenszuwachssteuergesetz) vom 
Jahre 1913/1916. Nach § 30 sind zu den Gestehungskosten eines Grundstiicks 
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zu reehnen der Erwerbspreis, sonstige Ansehaffungskosten sowie aIle auf das 
Grundstiiek gemaehten besonderen Aufwendungen wlihrend der Besitzzeit, soweit 
sie nicht zu den laufenden Wirtsehaftsansgaben gehoren. Die dureh Verschlech
terung (Abnutzung) entstandenen vVertminderllngen sind abzuziehen. - Diese 
zunliehst fiir den Waldwert giiltigen Bestimmungen sind aueh auf den Bestands
kostenwert iibertragbar. 

b) Del' Betriebskostenwert. Derselbe ergibt sieh, wenn del' 
Bodenwert mit seinem Verkehrswert und aIle iibrigen Aufwendungen 
naeh ihrem gegenwartigen tatsaehliehen Betrag eingesetzt werden. 

Kommt der Boden nur fiir die forstliehe Benutzung in Betraeht, 
dann gilt del' hoehstmogliche Bodenertragswert odeI' Tausehwert del' 
standortsgemaBen Holz- und Betriebsart. 

Kann del' Boden in absehbarer Zeit zur Landwirtschaft oder als 
Baugelande verwendet werden, dann ist der dadureh erzielbare hohere 
Verkehrswert maBgebend. 

Der so bereehnete Betriebskostenwert stellt den Wert VOl', den 
del' Bestand haben miiBte, wenn die tatsaehliehe verbrauehte Boden
rente in dem Bestandswert zuriickerstattet werden soUte (s. Wirt
sehaftserfolg). 

8. Die Anwendung des Bestandskostenwertes. 

Del' subjektive Kostenwert hat nUl' fiir forststatisehe Unter
suchungen Bedeutung. 

Hierhandelt es sieh daher nul' urn den 0 b j e k t i v e n Kostenwert. 
Diesel' ist bei normalen Bestandsverhaltnissen gleieh dem Bestands
erwartungswert, wenn als Bodenwert der Bodenertragswert der ein
gehaltenen Umtriebszeit unterstellt wi I'd (S. 113). Der Bodenertrags
wert ist somit das Bindeglied beider Wertarten. 

Unter dieser Voraussetzung ist es mithin bei normalen Bestands
verhaltnissen gleiehgiiltig, ob man den Bestandswert naeh den riiek
warts liegenden Ausgaben und Einnahmen als Kostenwert oder naeh 
den zeitlieh vorwarts liegenden Einnahmen und Ausgaben als Er
wartungswert bereehnet. 

Aus praktisehen Grunden empfiehlt es sieh aber, die jiingeren, 
etwa bis 30-40jahrigen Bestande aussehlieBlieh nach dem Kosten
werte zu bereehnen. Denn solange die Bestande noeh nieht in das 
Stangenholzalter eingetreten sind, WEt sieh del' wirkliehe Abtriebs
el'trag und der ZwischennutzungsanfaIl schwer vol'ausbestimmen. 

Daraus darf man alIel'dings nieht den SehluB ziehen, daB del' 
Abtl'iebsertrag und die Umtl'iebszeit im Bestandskostenwel't ignoriert 
wul'den. Indirekt erscheinen beide Faktoren im Bodenertragswert. 
Und da diesel' immer yom normal en Durehschnittsertrag ausgeht, so 
folgt schon darans, daB der Kosten wert immer den Wert 
des norma len Be stand e s angi bt. Auch die Verwaltungs- und 
Kulturkosten beziehen sieh, wenn nieht ausnahmsweise Verhaltnisse 
vorliegen, auf die Normalitat. Die Durchforstungsertrage konnen 
zwar, wenn der Bestand nieht normal ist, verhaltnismaBig geringer 
sein als in normalen Bestanden, da es sieh aber nUl· urn jungere 
Bestande handelt, fallen dieselben nieht ins Gewieht. 
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Theoretisch ist somit del' Bestandskostenwert auf 
anormale Bestande uberhaupt nicht anwendbar. Da abel' 
gerade flir diese Bestande im Alter bis zu 30-40 Jahren auch die 
rechnerischen Grundlagen des Bestandserwartungswertes nul' mit einer 
gewissen Willkur festgesetzt werden konnen, ist es praktisch einfacher, 
den Bestandskostenwert mit del' Modifikation anzuwenden, daB del" 
selbe nach dem Verhaltnis des wirklichen Bestockungs
grades zur Vollbe.stockung (in Zehnteln odeI' Prozenten 
ausgedruekt) reduziert wird. Zu einem theoretisch einwand
freien Rechnungsergebnis gelangt man dadurch nicht, abel' immerhin 
noeh zu einem praktiseh brauehbaren. 

1st z. B. del' Bestockungsgrad 0,8, danu miiPcte sein 
0,8Au +B+ V 

0,8 HKm = (B + V). 
1,Opu-m 

Diese Gleichheit wird nur zufallig gegebeu sein. 

Eine Reduktion auf den Bestoekungsgrad ist abel' dann nicht zu· 
Jassig, wenn die Durehbreehung des Bestandsschlusses dureh 
an 0 I'm al ho he Z wi s ehenn utzung en (Kalamitaten) herbeigeflihrt 
wurde und diese bereits abgezogen sind. Del' normale objektive 
Kostenwert setzt voraus, daB in ihm die gleichen Durehforstungs
ertrage verrechnet werden wie im Bodenertragswert. 

Bei del' Einschatzung des Bestockungsgrades ist darauf Rucksicht 
zu nehmen, ob durch die vorhandenen Lucken nur die Durehforstungs· 
ertrage odeI' auch del' Abtriebsertrag beeintl'aehtigt werden. 

Beispiel. Wiire die wirkliche BestockUrig des 29Jahre aIten Fichtenbestandes 
(8.110 f.) nul' 0,8 del' normalen, dann wiirde del' Kostenwert 1736.0,8 = 1389 M. sein. 

Geschichtliches. Del' geistige Urheber del' Theorie des Bestandskosten
wertes ist Konig. Er beniitzte denselben, um den Betrag festzustellen, welcher 
bei "giinzlichel' Ve1'wiistung junger Holzwiichse" dem Eigentiimer zu vergiiten 
sei (Forstmathematik 3. Auf!. 1846). Die Du1'chforstungsertrage be1'echnete e1' 

als jahrlich eingehend nach del' Formel d (l,~~m -1). _ Vollstandig richtig 
, p . 

entwick9Ite Fa u s t man n die Theorie des Bestandskostenwertes in del' Allge
meinen Forst· und J agdzeitung 1854. 

Anhang. 

Die Bestimmung des Bestandswertes nach dem DOl'chschnittsertrag. 

Diese VOl' dem Ausban del' wissenschaftlichen Waldwertrechnung allgemeiu 
iibliche Methode del' Bestandswertberechnung ist unbrauchbar nnd fiihrt imme1' 
zu zu hohen Ergebnissen. Das Verfahren besteht darin, daB der durchschnittlich
jahrliche Ertrag nach dem Haubarkeitsertrag der angenommenen Umtriebszeit 
berechnet und del' Wert der Bestitnde durch Multiplikation des Bestandsalters 

mit dem Durchschnittsertrag festgesteUt wird (~u . m). 

1st Aso = 9809 M., dann ist del' DnI'chschnittsertrag pro Jahr 9~~9 = 122,6 M. 

Danach berechnen sich folgende Bestandswerte, denen zum Vergleich die richtigen 
Bestandserwartungswerte (8. 106) gegeniibergestellt werden. 



120 Die Methoden zur Ermittelung des Bodenwertes. 

Bestandswert Bestands-
BestandsaIter nach dem Haubarkeitsertrag 

M. 
erwartungswert 

M. 

20 20.122,6 = 2452 1311 
30 30 . 122,6 = 3678 2229 
40 40 . 122,6 = 4904 3358 
50 50 . 122,6 = 6130 4666 
60 60 . 122,6 = 7356 6196 
70 70 . 122,6 = 8582 7907 
80 80. 122,6 = 9809 9809 

Da keine Zinsen, keine Durchforstungsertrage, keine Kultllrkosten und keine 
Verwaltungskosten verrechnet werden, mull dieses Verfahren zu falschen Er
gebnissen fiihren. Zu einigermaBen annehmbaren Ergebnissen fiihrt es nur filr 
den Niederwald. 

IV. Der Wert des laufenden und durchschnittlichen 
Bestandszuwachses. 

,Der Wert des einjahl'igen oder mehrjahrigen laufenden Zuwachses 
kann sieh je naeh dem Zweeke del' Wertbestimmung auf den Ab
triebswert (Holzwert), Erwartungs- odeI' Kostenwert beziehen. Man 
erhalt denselben, wenn man von dem Werte des (m + x) jahrigen 
Bestandes den Wert des mjahrigen abzieht. 

Dabei ist zu beaehten, daB normal del' Wertzuwaehs Z sich an 
dem durehforsteten Bestand, also an dem Hauptnutzungsertrag, an
legt. 1st der Bestand mabel' undurehforstet, dann bezieht sieh del' 
Zuwaehs auf die Differenz der Abtriebswerte (Hauptnutzungs- und 
Durehforstungsertrag). 

A. Der mehrjahrige Bestandszuwachs. 
1. Zuwachs am Abtl'iebswel't (Holzwel't). 

1st Am + x der Wert des Haupt- und Durehforstungsertrages (Ab
triebswert) im Jahre m + x, A'm del' Wert des Hauptnutzungsertrages, 
Dm der Durehforstungsertrag im Jahre m, Am del' Wert des Haupt
nutzungs. und Durehforstungsertrages (Abtriebswertes) im Jahre ill, 
dann ist: 

a) Fur den durehforsteten Bestand m: 
Z = Am +x - A'm' 

b) ]<'Ul' den undurehforsteten Bestand m: 

Z = Am+x - Am' 

Beispiel. 1st A60 = 5832, A'5O = 3314, D50 = 403, A50 = 3717 M., dann 
wiJ"d a) Z = 5832 - 3314 = 2518 M.; b) Z = 5832 - 3717 = 2115 M. 

Wenn der 50 jahrige Bestand undurchforstet bis zum 60. Jahre weiterwachst, 
danll erreicht allerdings auch A60 nicht den normalen Betrag. 
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2. Zuwachs an Bestandsel'wartungswel't. 

Wenn die Bestandserwartungswerte mit den Abtriebswerten ver· 
gleichsfiihig sein sollen, dann miissen die im Rechnungsalter selbst 
nUligen Durchforstungsertrage in Ansatz gebracht werden (S. 93). 
AuBerdem entspricht der Erwartungswert nur dem Wert des Haupt
bestandes. 

Zur Ermittelung des normalen Wertszuwachses kann als Anfangs
wert nur der Erwartungswert des m jahrigen Bestandes 0 h n eden 
im Jahre m falligen Durchforstungsertrag gelten. 

1m foIgenden bedeuten Dn... die Durchforstung'sertrage im Alter 
m + x und dariiber, Dq den Durchforstungsertrag im Jahre m selbst 
oder zwischen m und m + x. 

a) Fiir den durchforsteten Bestand m: 
Der x jahrige Zuwachs ist 

Z An + Dn 1,0 pn - n + .. + B + V ( = . 10 pX - 1) 
1,0pu-m ' 

= (An + B + V + Dn +.) (10 pm + x _ 1,0 pm). 
1,0pu 1,0pn.·' 

Beispiel 1. 1st ABO = 9809, Dso = 78, D 40 = 233, D50 = 403, Dso = 660, 
D70 = 953, B80 = 1057, V = 300, c = 120 M., p = 3 % , u =80, m = 50, m + x 
= 60 Jahre, dann ist der 10 jahrige Zuwachs vom Anfang des 51. bis zum Ende 
des 60. Jahres: 

1. HEso mit D60 = 6196 M., HEaO ohne D50 = 4263 M., 
somit Z = 6196 - 4263 = 1933 M. 

2. Z = (9809 + 1057 + 300 + 660 + 953) (1 0360 _ 1 035°) 
1,0380 1,0360 1,0370 ' , 

= 1282.1,508 = 1933 M. 

b) Fiir den undurchforstetel1 Bestal1d m: 
Der xjahrige Zuwachs ist 

Z=(Au+ B +V +~+ .. )<lOPlll+x_lopm)_Dq.l,OPU- q. 
1,Opu 1,Opn ' , 1,0pu-m 

Beispiel 1. 1. HE60 mit Dso = 6196 M., HEw mit D50 = 4666 M., 
somit Z = 6196 - 4666 = 1530 M. 

2. Z = 1933 __ 403. 1,0380 - 50 = 1933 - 403 = 1530 M. 
1,0380 -50 

Beispiel 2. 1st m = 55 Jahre und m + x = 60 Jahre, dann b'effen die Falle 
a und b zusammen, da die nachste Durchforstung erst im Alter 60 eingeht. 

Dcr Erwartungswert des Zuwachses vom Anfang des 56. bis zum Ende 
des 60. Jahres iet claher: 

1. HE60 mit Dso = 6196 M., HE55 = 5158 M., 
somit Z = 6196 - 5158 = 1038 M., 

2. Z = (9809 + 1057 + 300 + 660 + 953) (1 0360 _ 1 035,,) 
1,0380 l,03s0 1,0370 ' , 

= 1282 . 0,810 = 1038 M. 
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3. Zuwachs am Bestandskostenwert. 

1m Bestandskostenwert diirfen die im Rechnungsalter selbst 
flilligen Durchforstungsertrage nicht abgezogen werden, wenn derselbe 
mit dem Abtriebswert vergleichsfahig sein soll (S. 110). AuBerdem 
entspricht dem Kostenwert nul' del' Wert des Hauptbestandes. Zur 
Ermittelung des normalen Wertzuwachses kann abel' als Anfangswert 
nul' del' dem Wert des Hauptbestandes gegeniiberstehende Kosten
wert in Betracht kommen, d. h. es muB del' Durchforstungsertrag 
des Jahres m abgezogen werden. 

1m folgenden bedeuten Da... die Durchforstungsertri:Lge bis ZUlli 

Alter m ausschlieBlich, Dq den Durchforstungsertrag im Jahre m selbst. 

a) Fiir den durchforsteten Bestand m: 
Del' xjahrige Zuwachs ist 

Z = (B -L V + c - ~ - ~) (1 0 pm + X-I 0 pm) 
I 1,Opa . . 1,Opq' ,. 

Beispiel 1. 1. HK60 ohne - D60 = 6196 M., HK50 mit - D60 = 4263 M., 
sornit Z = 6196 - 4263 = 1933 M. 

2. Z = (1057 + 300 +120 _ ~ _ 233 _ 403 ) (10360 -1 0350) 
1,0330 1,0340 1,0340 ' , 

. = 1282 . 1,508 = 1933 M. 

b) Fiir den undurchforsteten Bestand m: 
Del' xjahrige Zuwachs ist 

Z = (B + V + c - Da a - .. ) (1,0 plll+X -- 1,0 pm) 
, 1,Op 

- Dq .1,0 pm+x-r1 

Beispiel 1. 1. HK60 ohne - DBO = 6196 M., HK50 ohne - D50 = 4666 M., 
sornit Z = 6196 -- 4666 = 1530 M. 

2. Z = (1057 +300 + 120 _ ~ _ 233) (1 03EO _10350) 
1,0330 1,0340 ' , 

- 403 . 1,0360 - 56 = 2072 - 542 = 1530 M. 

Beispiel 2. 1st m = 55 Jahre und m + x = 60 Jahre, dann komrnt nur 
Fall a in Betracht, da der Bestand im 50. Jahre bereits durchforstet wurde. 

1. HKso ohne Dso = 6196 M, HK55 =·5158 M., 
somit Z = 6196 - 5158 = 1038 M. 

2. Der Kostenwert des Zuwachses vom Anfang des 56. bis zurn Ende 
des 60. J ahres ist 

Z = (1057 + 300 + 120 - ~ - -~~?- - 403) (10360 - 1 0355) 
. 1,0330 1,0040 1,0350 ' , 

= 1282 . 0,810 = 1038 M. 

Alle Formeln geben den xjahrigen Zuwacbs im Jahre lli + x 
wieder. SoU derselbe auf das Jahr ill bezogen werden, dann ist das 

Ergebnis mit _1_ zu llultiplizierell. 
1,0px 
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B. Der einjahrige Bestandszuwacbs. 
1. Zuwachs am Abtriebswert. 

Es ist Z = Am + 1 - Am. Bezuglich del' Ermittelung siehe Weiser
prozent. 

2. Zuwacbs am Bestandslil'wartungswel't. 
FUr x = 1 wird 

~ (An + B + V + Dn ) 
Z = 1,0 pH 1,0pU + " 1,0 pm. 0,0 p. 

3. Zuwacbs am Bestandskostenwel't. 
Fur x = 1 wird 

Z = ( B + V + e -1,~;a - .. 1,~~q) 1,0 pm .0,0 p. 

Beispiel. Den einjithrigen Znwachs im 51. Jahre erMlt man ffir 2 nnd 3 ans 
1282.1,0350 .0,03 = 1282 . 0,13152 = 168,61 M., 

im 56. Jahre ans 
1282. 1,0355 • 0,03 = 1282 .0,15246 = 195,45 M. 

Del' laufend-jahrliche Bestandswertszuwachs im Bestandsalter 
m + 1, nach dem Erwartungs- odeI' Kostenwert berechnet, ist gleich 
del' Rente des Walderwartungswertes, wenn man in dessen 
Formel das Verwaltungskostenkapital ganz weglaBt (also Boden
bruttowert). 

Die Summe del' laufend-jahrlichen Zuwachse von del' 
Begrundung bis zum Abtrieb des Bestandes, naeh dem Bestands
erwartungs- odeI' Kostenwert mit Unterstellung des Bodenertrags
wertes del' eingehaltenen Umtriebszeit bereehnet, ist gleieh dem Ab
triebsertrag weniger den zu Anfang des J ahres ° aufgewendeten 
Kulturkosten, also 

An-c. 
1m vorigen Beispiel ist somit die Summe aIler Jahreszuwachse 

9809 - 120 = 9689 M. 
An dieses mathematische Ergebnis lassen sieh indessen wei tel' 

keine Folgerungenknupfen, weil del' Abtriebsertrag fUr sich uber 
die gesamte Zuwachsleistung des Bestandes nieht entscheidet. 

Diese kommt nul' in del' Differenz 
An + Da 1,0 pn-a + .. - e 1,0 pn_ V (1,0 pU-l) 

zum Ausdruek (S. 60). Dureh Multiplikation derselben mit 0,0 p 
1,0pn-l 

erhalt man den d ur eh s eh ni ttlieh - j ahr I iehen W ertzu w aeh s, 
del' gleieh del' Bodenrente ist. 

C. Das Verhaltnis zwischen dem Zuwacbs der Abtriebswerte uud 
der Erwartuugs- uud Kostenwerte. 

Del' Zuwaehs am Holzwert odeI' Abtriebswert ist kein reiner Ertrag 
(Einkommen) des Waldbesitzers, sondern ein Rohertrag, zu dessen 
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Erzeugung jahrlich die Bodenrente und die Verwaltungskosten auf
gewendet werden mussen, d. h. die Bodenbruttorente. Da diese Spesen 
in diesem Zuwachs noch enthalten sind, wahrend sie in dem aus den 
Erwartungs- oder Kostenwerten abgeleiteten Zuwachs abgezogen werden, 
ist ersterer groBer als letzterer. 

Be i s pie 1. Zieht man in den auf S. 106 mitgeteilten Abtriebs- und 
Bestandserwartungswerten von dem m jahrigen Anfangswert die in 
diesem Alter falligen Durchforstungsertrage ab, dann berechnen sich 
die 10 jahrigen laufenden Zuwachse wie folgt: 

Alter °1 
Jahre 

Abtriebswerte 
Mark 

Erwartnngswerte 
Mark 

30-40 20'38 - ( 874 - 78) = 1242 3358 - (2229 - 78) = 1207 
40-50 3717 - (2038 - 232) = 1911 4666 - (3358 - 232) = 1540 
50 - 60 5832 - (3717 - 403) = 2518 6196 - (4666 - 403) = 1933 
60-70 7864 - (5832 - 661) = 2693 7907 - (6196 - 661) = 2372 
70-80 I 9809 - (7864 - 953) = 2898 9809 - (7909 - 953) = 2855 

1 

Unterschied 
Mark 

35 
371 
585 
321 
43 

Del' Unterschied beider Zuwachsarten ist also vom 50.-- 60. J ahr 
am groBten, vorher und nachher kleiner. 

Die zehnjahrige Bodenbruttorente betragt (1057 + 300) (1,0310 - 1) 
= 467 M. Zieht man dieselbe von dem Zuwachs del' Abtriebswerte 
ab, dann ist del' Rest nul' vom 50.- 60. Jahr groBer als del' Zuwachs 
del' Erwartungswerte, in den anderen Jahrzehnten kleineI'. 

Die Zinsen des m jahrigen Abtriebswertes, die in die Bilanzgleichung 
des Weiserprozentes aufgenommen werden mussen, bilden einen Be
standteil des Wertzuwachses und konnen daher im vorliegenden Fall 
nicht als Produktionskosten betrachtet werden. 

V. Die Bewertung des Normalvorrates. 
1. Allgemeines und Methoden. 

Del' Wert des Holzvorrates eines groBeren Waldkomplexes odeI' 
einer Betriebsklasse setzt sich zusammen aus den Werten del' einzelnen 
Bestande. 

Wie die Grundsatze del' Forsteinrichtung zum Zwecke del' Veran
schaulicbung und des Nachweises ihrer theoretischen Richtigkeit zu
nachst auf den Idealzustand einer normal en Betriebsklasse aufgebaut 
werden, so kann auch die Waldwertrechnung und forstliche Statik aus 
theoretischen Nutzlichkeitsgrunden auf die Wertsermittelung eines 
im Normalzustande befindlichen und fur den strengsten nachhaltigen 
jabrlichen Betrieb eingerichteten Bestandskomplexes nicht verzichten, 
namentlichzum Zwecke del' Aufstellung del' Rentabilitatsgesetze. 

1m wirklichen Walde, del' in seiner Gesamtheit niemals die ideal
normale Bestandszusammensetzung aufweist, wie sie del' Begriff des 
Normalvorrates - normaler Zuwachs und normale Bestandsalters
stufenfolge mit normalen gleicbgroBen Flachenanteilen - voraussetzt, 



Die Bewertung des Normalvorrates. 125 

ist del' Wert des Holzvol'l'ates nach Einzelbestanden odeI' Altersklassen 
zu ermitteln. 

1m Sinne der Waldwertrechnung besteht der Normalvorrat aus 
den Altersstufen 1, 2, 3 .... (u-l). Del' Wert del' ujahrigen aItesten 
Altersstufe bildet die Ren te des Boden- und Materialkapitals und 
kann daher nicht mehr als Teil des Normalvorrates betrachtet werden. 
Nimmt man an, daB diesel' alteste Bestand im Winter gefallt wurde, 
so hat man unmittelbar nach del' Fallung, im Frlihjahr, die Alters
stufen 0 (eben genutzt) 1, 2 ... (u - 1). Die Anzahl der Flachenteile 
betragt daher u (nicht u - 1). 

Die Berechnung des normalen Vorrates kann erfolgen: 
1. nach dem Abtriebswert, 
2. " " Erwartungswert, 
3. " " Kostenwert, 
4. " " Rentierungswert. 
Die ersten drei Wertarten konnen auch kombiniert werden. 
Es liegt im Begriff des HoI z vorrates, daB bei seiner Bewertung 

die Nebennutzungen nicht berucksichtigt werden. Wenn sie aller
dings im Bodenertl'agswert und im Waldreinertrag verrechnet werden, 
mussen sie auch im Wert des Holzvorrates mitgeflihrt werden. 

2. Del' Abtriebswert des Normalvorrates. 
Wie der Abtriebswert des einzelnen Bestandes, so kann auch jener 

del' normalen Altersstufenfolge nul' dann in Betracht kommen, wenn 
es sich handelt: 

entwedel' urn die Geldsumme, welche ein ganzer Bestandskomplex 
bei seinem Abtriebe resp. bei der Ausstockung liefern kann, odeI' 
urn einen Vergleich mit dem Erwartungs- oder Kostenwert, oder 
um rascbe nahel'ungsweise Berechnung. 

Den wahren wil'tschaftlichen Wert kann del' Abtl'iebs
wert theoretisch niemals, praktisch uur gegenuber den dem 
Haubal'keitsaItel' nahestehenden Bestanden dal'stellen. 

Die hil'll'hel' gehOrigen Verfahren sind dieselben, welche in del' Forst
einrichtung zur Bel'echnung des Massenvorrates dienen: 

a) Summierung der A btriebswel'te der einzelnen Be
stande. (Berechmmg nach Geldertragstafeln.) 

a) Die Berechnung der Abtriebswerte jeder einzelnen Altersstufe 
hat keine praktische Bedeutung; es genugt dieselben in Abstanden von 
5 odeI' 10 Jahren festzustellen, d. h. eine ortliche Geldertragstafel zu 
konstruieren nach dem oben angegebenen Verfahren und die Gliedel' 
derselben nach del' Pre B 1 e r schen Naherungsfol'mel 

N=(a+b+c+ ~)n- ~ 
zu summieren. Hier bedeuten a, b, c .. , die in del' Geldel'tl'agstafel 
in einem Altel'sabstand yon n Jahren angegebenen Abtriebsertrage, 
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d den Abtriebsertrag del' u jahrigen Altersstufe. Fur n = 10 Jahre 
lautet daher die Formel: 

N = ( AlO + A20 + Aso + ... ~u ) 10 _ ~n • 
Da diese Formel unterstellt, daB die Abtriebswerte innerhalb des 

J ahrzentes in einer geraden Linie ansteigen, wahrend sie sieh tatsachlich 
in einer (meistens konvexen) Kurve bewegen, werden die Ergebnisse 
etwas zu hoeh. Bei 5jahrigen Altersabstanden erzielt man eine groBere 
Genauigkeit. 

Beweis. Wiirde man die Glieder vom Alter Null bis mit A10 und dann 
von A10 bis A20 uaw. summieren, so wiirde man nicht je 10, sondern 11 Glieder 
und dabei A10 doppelt nehmen. Man muB daher rechnen: 

10+1 
Snmme aller Altersstufen von 0 bis an AIO = (0 + A lO) 2 - AIO, 

" 

" AU _ I0 " 

Die Summe aller Altersstufen betrltgt demnach 
10+1 
~2~(0+2AIO+2A20+" . Au)-(AlO +A20 + ... Au) 

= (10+1) (0+AI0 +A20 + ... ~)-(AlO+A20+ ... Au) 

= ( Aw + A20 + ... ~u) 10 _ ~u (Friihjahrsstandpunkt). 

Will man nul' ein Sttick des Normalvorrates berechnen, dann 
lautet die Formel fur den Fruhjahrsstandpunkt beispielsweise 

a) fiir ein Jahrzehnt, z. B. fUr die 80-89jlthrigen Bestiinde 

(A +A )10+1_A _ Aso+A90 10+Aso-A90 
so 90 2 90 - 2' 2' 

b) fiir die 80-109jlthrigen Bestitnde 

10+1 
(Aso + 2 A90 + 2 Awo + Auo) -~ - (~o + AlOO + Ano) 

_ (Aao + Auo + A + A ) 10 + Aao - Auo 
- 2 ~-'-90 100 2' 

c) filr die 50-109 jlthrigen Bestiinde 
10+1 

(A50+ 2A60 +2A70+2Aso+2A90+2Aloo+Ano) -2-

- (A60 + A70 + Aso + A9J + AlOO + Ano) 

_ (A50 + Ano ) A50 - A110 
- 2 +A60+A70+Aso+A90+A100 10+ 2 . 

Betriigt der Altersabstand 5 Jahre, dann tritt an Stelle von 10 die Zahl 5 
(vgl. PreBler, Forstl. Zuwachs· usw. Tafeln, 2. Ann. 1878). 
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Beispiel. Liefert ein Fichtenbestand 
im Alter von 10 20 30 40 50 60 70 80 Jahren 
Hauptnutzung 80 300 796 1806 3314 5171 6911 8623 M. 
Zwischennutzung - 78 232 403 661 953 1186 M. 

Abtriebswerte 80 300 874 2038 3717 5832 7864 9809 M. 
dann betragt fiir eine Betriebsklasse mit 80 AItersstufen auf 80 ha der Wert 
des Normalvorrates 

a) an Hauptnutzung 

N = (80 + 300 + 796 +1806 + 3314 + 5171 + 6911 + 8623) 10 _ 862~ 
2 2 

= 226895 - 4312 = 2"22583 M., 
b) an Zwischennutzung 

N = ( 78 + 232 + 403 + 661 + 953 + 11:6) 10 _ 11286 

= 29200 - 593 = 28607 M., 
c) an Gesamtnutzung (Abtriebswerte) 

N = (80 + 300 + 874 + 2038 + 3717 + 5832 + 7864 + 9~9) 10 _ 98~9 
= 256095 - 4905 = 251190 M. 

(1) Ein anderes Naherungsvel'fahren besteht darin, daB man je n 
Altersstufen zusammenfaBt, den Wert del' mittleren mit n multipliziert 
und die Produkte addiert. 

Beispiel. Nimmt man an, daB je 20 ha bzw. 10, 30, 50 und 70 jahrig waren, 
dann wird der Abtriebswert 

N = (80 + 874 + 3717 + 7864) 20 = 250700 M. 
Oder: Es waren je 40 ha 20 und 60jahrig, clann wird 

N = (300 + 5832) 40 = 246280 M. 

Die schwaehe Seite del' Berechnung des Abtriebswertes nach diesem 
Verfahren liegt darin, daB die Abtriebswerte del' jiingsten Bestande 
mit einem Betrage eingesetzt werden, del' sich beim wirklichen Ab
triebe nul' ganz ausnahmsweise erzielen lal3t. In Wirkliehkeit ist derselbe 
meistens gleich Null, ja sogar negativ, wenn die Erntekosten dureh den 
ErlOs aus dem Holze nieht gedeckt werden. Schon die Festsetzung 
diesel' Abtriebswerte flir theoretisehe Zweeke stOBt wegen del' Unsicher
heit del' Massen- und Pl'eisbestimmung auf gl'oBe Sehwierigkeiten. -
Auch del' Gesichtspunkt ist nicht ganz von del' Hand zu weisen, daB 
bei del' Abholzung einel' ganzen gl'oBeren Betriebsklasse das Holz del' 
jiingel'en Bestande wegen Dberfitllung des Lokalmarktes gal' nieht 
odeI' nul' zu Schleuderpreisen abgesetzt werden kann. 

b) Veranschlagung naeh del' 0 s tel' I' e i chi sch e n Kam e I' al taxe 1) 
odeI' nach dem durchschnittlichen Haubal'keitsertrag. 

1st del' Abtriebsertrag del' altestell Altersstufe = Au, so betl'agt 
del' Normalvorrat: 

u A.u Au 
N=T· Au -:r=T(u-1). 

') Dber die Entstehung der Methode vgl. H. Wodera, Zentralblatt f. d. 
gesamte Forstwesen, Wien 1922, S: 209. 
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A bl eitung. Ist Au der Abtriebsertrag der u jllhrigen Altersstufe, dann 
oet.rllgt del' durchschnittliche arithmetische Wertzuwaehs pro FHtchen

A 
einheit jlthrlich ~ = Zj nach dem der osterreichischen Kameraltaxe zugrunele 

u 
liegenden Gedanken soUte nun sein 

der Abtriebsertrag der jiingsten Altersstufe = ° 
" " "Ijlthrigen 
" ,,2jlthrigen " 

" 
=z 
=2z. 

" " " (u -I)jlthrigen " = (u - 1) z. 
Demnach ist der Abtriebsertrag sltmtlicher Obis (u - l)jithrigen Altersstufen 

oder der Norrnalvorrat . 
N=0+z+2z+ ... (u-I) z. 

Die Summe dieser a r i t h met i s c hen Reihe ist nach der Sllmmenformel 
n 

(a+S')2 

gleich 
n u u u Au 

[O+(u-l)z]T = 2' uz- 2 z = 2' Au - 2' 

Beispiel. Im vorigen Beispiel ist ABO = 9809 M., u = 80, daher Abtriebswert 
80 9809 

N = 2 . 9809 - -2- = 387 455 M., 

ein vollstitndig 'unbrauchbares Resultat. 
Diese Methode liefert unrichtige Resultate: 
a) weil del' durchschnittliche Wertzuwachs del' jtingel'en Bestande 

ein anderel', meist geringel'er ist als jener del' haubaren Bestande; 
(1) wei! die Wertbestimmung del' nicht haubaren Bestande auf 

Grund des spateren Abtriebsertrages nul' durch Diskontierung und 
nicht durch einfache Durchschnittsberechnung erfolgen kann. 

c) In welchem Verhaltnis die nach Vel'fahl'en a uud b erzielbaren 
Resultate zueinander stehen, hangt (wie auch bei deID entsprechenden 
Massennormalvorrat) von del' Kulmination des durchschnitt
lichen Wertszuwachses ab. Bis zu dies em Zeitpunkt gibt die 
osterreichische Kameraltaxe immer groBere Resultate als Verfahren a. 
Nach demselben nahern sich beide Resultate urn so mehr, je hoher 
die Umtriebszeit ist, wei! del' durchschnittliche Wertszuwachs immer 
kleiner wird. Bei sehr hohen Umtriebszeiten kann sogar Verfahren b 
kleinere Resultate geben als a. Da indessen im allgemeinen diesel' 
Wertszuwaehs sehr spat kulminiert, kann man als Regel den Satz 
aufstellen, daB die os terr e i chi se h e K am e ralt ax e imm er 
viel groBere Werte liefert als die Summierung aIler 
Abtriebswerte nach Verfahren a. Dies ist bei Wert
schatzungen zu berticksiehtigen. 

Das Verhltltnis des wirklich vorhanelenen Holzmassenvorrates zu dem 
nach der Formel der osterreiehisehen Kameraltaxe ermittelten hat Ph. Flury 

eingehend unter1!ncht 1). In der Formel ~ . n z = 0,5 n. u z, worin n z = Um-

1) Mitteilungen der Schweizerischen Centralanstalt f. d. forstliehe Versuehs
wesen, herausg. von A. Engler, XI. Bel., 1. H., Zitrieh 1914, S. 95. - Ferner 
Sehweiz. Zeitsehr. f. Forstwesen 1913, S. 66. 
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triebszeit mal Haubarkeitsdurehsehnittszuwachs bedeutet und der Herbststand
punkt unterstellt ist, ist 0,5 keine konstante GroBe, sondern schwankt nach Bonitltt 
und Umtriebszeit. Will man mit Hilfe dieser Formel den wirklichen Ertragstafel
vorrat ableiten, dann sind an Stelle von 0,5 folgende andere Reduktionszahlen 
zu setzen: 

Holzart 

Killfer 
(Schwappach 1896) 

Fichte 
(Schweiz) 

Derbholzmasse Gesamtmasse 

fUr eine U mtriebszeit von Jahren 

I 
IT 

lIT 
IV 

0,43 
0,41 
0,39 

0,48 I 0,53 
0,47 0,52 
0,45 0,50 

0,35 0,43 0,48 

I 0,42 0,51 
II 0,39 0,49 

ITI 0,37 0,46 

0,56 
0,55 
0,54 
0,53 

0,53 
0,52 
0,51 
0,49 

0,55 
0,55 
0,55 
0,54 

0,48 0,55 
0,46 0,54 
0,45 0,52 

100 I 

0,59 
0,58 
0,58 
0,57 

120 

0,61 
0,60 
0,60 
0,60 

--------- -- --1---'------ --I----+---+--~--

Tanne 
(Eichhorn) 

I 0,27 0,36 
IT 0,25 0,35 

ITI 0,23 0,32 

0,44 0,48 0,33 
0,41 0,46 0,32 
0,38 0,44 0,31 

0,40 
0,39 
0,38 

0,47 
0,45 
0,43 

0,51 
0,49 
0,47 

---------1--- ------~--~---I--~--~---~----
Buche 

(Schwappach) 
I 0,30 0,39 0,45 

IT 0,26 0,35 0,41 
ITI 0,22 0,32 0,38 

0,49 0,41 

0,46 I 0,37 
0,43 - 0,35 

0,46 0,50 0,53 
0,42 0,46 0,50 
0,39 0,44 0,48 

3. Der Erwartungswert des normalen Vorrates. 

Derselbe ergibt sich durch Summierung der Erwartungswerte aIler 
Altersstufen. 

a) Mit Unterstellung eines beliebigen Bodenwertes. 

Nimmt man an, daB nur die qjahrige Altersstufe eine Zwischen
nutzung Dq liefere, so ist del' Erwartungswert aIler Altersstufen von 
(u - 1) bis ° Jahre: 

Au + B + V _ B + V) 
1,0 pl ( , 

HE(u - 2)= Au + B + V _ (B + V) 
1,0 p2 ' 

HEq 

Endres, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Anfl. 9 
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HE = Au + Dq 1,Opu- q + B *_\7"_ B + V 
q-l 1,OpU--(q-l) (), 

HE _ Au + Dq 1,0 pu- q + B + V B V 
~o - 1,Opu-u - ( + ). 

Durch Summierung der rechten Seiten erhlUt man: 

NE = (Au + B + V) C,~pl + 1,~p2 + .. '1,~PU) 
+ Dq 1,Opu- q (1,opL(q- l l + 1,opL(p-2) + ... 1,opL(q-q») - u(B + V) 

= (Au + B + V)(1,OpU -1) + Dq 1,Opll-Q(1,Opq-1) -u(B + V) 
LO pll . 0,0 P 1,0 pll . 0,0 P , 

woraus . 
NE = (Au + 8 + V)(l,Opn -1) + nrl 1,0 pU-q(l,Opq -1) _ u (B Y) 

1,0 p" .0,0 p + 
oder die fur die Rechnung bequemere I<'orm 

NE = [(Au+ 8 + V)( 1- 1,!pll)+ Oq( 1-1,!P'.) + "]o,~p -u(8+ Y). 

Will man den Erwartungswert des normalen Vorrates berechnen, 
welcher durchschnittlich auf die Fll:icheneinheit trifft, so dividiert 
man vorstehende Formel durch u. 

Die Verwaltungskosten kann man weglassen, wenn man den Boden
bruttowert einsetzt. Da das Verwaltungskostenkapital ohne EinfluB 
ist, giht es weder einen Nettowert noch einen Bruttowert, sondern 
eben nur e i n en wirtschaftlichen Wert des N ormalvorrates. 

Beispiel. 1m obigen Fichtenwald ist Aso = 9809 M., ferner Dso = 78, D 40 = 
233, Dso = 402, D50 = 660, D70 = 953 M. Der Bodenertragswert fiir die 80jlthrige 
finanzielle Umtriebszeit betrltgt 1057 M., c = 120, v = 9 M., P = 3°jo. Der Er
wartungswert des Normalvorrates _ der Betriebsklasse mit .80 Altersstufen im 
80jlthrigen Umtrieb berechnet sich auf 

NEso = [(9809+ 1057 + 300) (1-~) + 78 (1 -~) 
1,03 1,03 

+233 (1 __ 1_) +402 (1 __ 1_) +600 (1 __ 1_) 
1,0340 1,0350 1,0360 

. 1)] 1 + 953 (1 - -----w - - 80 (1057 + 300) 
1,03 0,03 

= (11166.0,90602 + 78.0,5880 + 233.0,6934 + 402.0,7719 

+ 660.0,8303 + 953. 0,8737) ° ~3 - 80 . 1357 , 
= 400 500 - 108560 = 291940 M. 
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b) Mit Unterstellung des Bodcnertragswertes. 
Setzt man statt B die Formel des Bu in die vorigen Gleichungen 

ein, so erhlilt man: 

NE = Au + DIl + ... Dq - (c + u v) _ u Bil 
O,Op 

und fUr die Fllicheneinheit: 

NE1 =Au+Da+ ... Dq-(c+uv) -Bu. 
11 u.O,Op 

Der Ausdruck: Au + Da + ... Dq - (c + u v) ist der sogenannte 
Waldreinertrag, we1chen die im Normalzustande befindliche Be
triebsklasse j lih r 1 i c h abwirft. Der kapitalisierte Waldreinertrag stellt 
den Wert des Bodens und Normalvorrates dar. Zieht man ersteren 
davon ab, dann erh&lt man den Wert des Normalvorrates. 

Beispiel. 1m vorigen Beispiel wird 

NEso = 9809 + 78 + 233 +402 -:;:0 +953 - (120+80.9) _ 80.1057 
} 

= 9809 + ~~~6 - 840 _ 84560 = 291 940 M. 
, 

An mer kung. Der GroBenJlDterschied zweier NE, welche unter Zugrunde
legung verschiedener Bodenwerte berechnet wurden, betrligt 

0(1,0 pU -1) _ u IS 
1,0 pU. O,Op , 

worln IS = Bl - B ist. 

4. Der Kostenwert des normalell Yorrates. 

Derselbe ergibt sich durch Summierung der Kostenwerte aller Alters
stufen. 

a) Mit Unterstellung eines beJiebigen Bodenwertes. 

Gehen die Zwischennutzungen im Betrage von Da im Jahre a ein, 
so sind die Kostenwerte der AltersstuIen von 0 bis (u-l) Jahre: 

HKo = (B + V) (I,OpO -1) + c 1,0po, 

HK1 = (B + V) (1,0 p1 - 1) + c 1,0 pt, 

HKa = (B + V) (1,0 pa - 1) + c 1,0 pa - Da, 

HK(a + 1) = (B + V) (1,0 pa + 1_1) + c 1,0 pa + 1 - Da 1,0 p, 

HK(u-l) = (B + V) (1,0 pU-1 - 1) + c 1,0 pU-l - Da 1,0 pu-a-1. 

9* 



132 Die Methoden zur Ermittelung des Bodenwertes. 

Durch Summierung wird 

NK=(B+V+c)(l,OpO + 1,Opl + ... l,OpU-l)-u(B +V) 

- Da (1 + 1,0 P + 1,0 p2 + ... 1,0 pU-a-l) 

_ (B + V + c) (1,OpU-1) (B V Da (l,Opu-a -1) 
- O,Op -u +)- O,Op , 

woraus 

NK = (B + V + c) (l,Op" -;,!~- Da (l,Op"-n -1) _ u(B + V). 

Den durchschnittlichen Wert fiir die Flacheneinheit erhalt man 
durch Division del' Formel mit u. 

Die Verwaltungskosten kann man weglassen, wenn man den Boden
bruttowert einsetzt (siebe S. 130). 

Beispiel. Es ist 

NKso = [(1057 + 300+ 120) (1,0380 -1) -78 (1,0380 - 30 _1) . 

- 233 (1,03so - 4o_1) _ 402 (1,0380 - 50 -1) - 660 (1,038~- 60 -1) 

- 953 (1,0380 - 70 - 1)] 0,~3 - 80 (1057 + 300) 

= (1477 . 9,6409 -78.3,3839 - 233.2,2620 - 402.1,4273 

- 660 . 0,8061 - 953 .0,3439) ° ~3 - 80 . 1357 , 
= 400 500 - 108560 = 2919tO M. 

b) Mit Unterstellung des Bodenertragswertes. 

Fiihrt man anstatt B die Formel des Bodenertragswertes in die 
vorstehende Formel ein, so wird 

NK _ Au + Da + ••• Dq - (c + u v) _ B 
- 0,0 p U u' 

Dieser Ausdruck ist derselbe wie d()r up.ter 3 b gefundene. De r 
Kostenwert und der Erwartungswert des Normalvorrates 
stimmen also unter der Vorausset~ung iiberein, daB in 
beiden Wertarten der der Umtriebszeit u entsprechende 
Bodenertragswert unterstellt wird .. 

An mer k u n g 1. Der Unterschied der Kostenwerte zweier Normalvorr!tte, 
welche nnter Zngrundelegnng verschieuener BodE-nwerte berechnet werden, 
betrllgt 

wenn 15 = Bl - B ist. 

15 (I,Opu -1) 
O,Op nD, 

Anmerkung 2. Unterstellt man im Erwartnngswert und Kostenwert des 
Normalvorrates den 8 e I b en, von der Umtriebszeit jedoch unabhlingigen Boden
wert B, 80 betrltgt der Unterschied beider Wertarten oder 
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NE- NK = (B _ B) (1,OpU_1)2 
u 1,Opu. O,Op . 

Bu ist der Bodenertragswert der Umtriebszeit u. 

5. Berec]mung des Normalvorrates aus del' Summe del' Kosten
werte der jiingeren und del' El'wltrtungswerte del' iilteren Bestii.nde. 

Man kann den Normalvorratswert auch in der Weise kombinieren, daB man 
die jiingeren Bestltnde bis zum .Alter von (n - 1) Jahren nach dem Kostenwert, 
die n bis (u -l)jlthrigen Bestltnde nach dem Erwartungswert berechnet'). 

Ein theoretisch iibereinstimmendes Resultat erhll,lt man aber nur dann, wenn 
der Bodenertragswert der eingehaltenen Umtriebszeit unterstellt wird. 

a) Kostenwert der j1ingeren 0 bis (n-l)jlthrigen Bestll,nde. 
Derselbe ergibt sich dadurch, daB man sich aHe Bestll,nde von 0 bis (n - 1) 

Jahren als selbstll,ndige Betriebsklasse mit der Umtriebszeit n denkt. Daher ist 
nach der obigen Formel (S. 132) 

(B+ V +c) (I,Opu -1)-Da (I,Opn-a -1) 
NKobis (n_1)= O,Op -n(B+V). 

b) Erwartungswert alier Itlteren n bis (u-l)jlthrigen Bestll,nde. 
Da hier n .Altersstufen als riickwltrts liegend wegfallen, hat man in der Formel 

fiir den Erwartungswert des Normalvorrates an Stelle von u und q bzw. zu setzen 
u - n und q - nj daher wird 

NEn bis (n -1) = [(.Au + B + V) (1- 1,0:u-n) 

+ (1 - 1 ) + ... ] 001 - (11- n) (B + V). 1,0pq-n , p 
Selbstverstll,ndlich ist hier q > n. 

6. Berechnung des Normalvorrates nach dem Kosten- oder 
Erwartungswert del' jiingeren und dem Abtriebswert del' 

alteren Bestande. 
Je nach Umstll,nden empfiehlt es sich, den Wert der ltlteren dem Haubarkeits

alter nahestehenden Bestltnde anstatt nach dem Erwartungs- oder Kostenwerte 
nach dem .Abtriebswerte zu berechnen. 

Liegt die festgesetzte .Altersgrenze beim Jahre n, dann erhltlt man den K 0 s ten
wert der 0 - (Il- 1) jlthrigen Bestltnde nach der unter 5a angegebenen Formel. 

Der Erwartungswert der 0 bis (n -1) jlthrigen Bestltnde ist 

NEo bis (n - 1) = 

[ (.Au + B + V) (l,Opn -1) "( 1) Dq (1,0 pn -1)] 1 
-----=---- +D 1--- + -

1,0pu a 1,0pa 1,Opq O,Op 
-n(B+ V). 

Hierin bedeuten Da die Durchforstungsertrltge, welche bis zum Jahre (n -1) 
eingehen, Dq jene, welche im und nach dem Jahre n fll,llig werden. 

Vorstehende Formel erhltlt man, wenn man von dem Erwartungswert des 
~~~~alvorrates _ der Betriebsklasse die Formel NEn bis (u-1) abzieht. 

1) Judeich, Die Forsteinrichtuug, 6 . .Auf I. S. 141 ff. 
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Beispiel. a) Bereehnet man die 0- 59jlthrigen Bestitnde (Altersstufen) naeh 
dem Kostenwert, die 60-79jlthrigen Bestitnde naeh dem Erwartungswert, so 
ergibt sieh: 

a) Kostenwert der 0-59jlthrigen Bestitnde. 

NKo-59 = [(1057 +300 + 120) (1,0360 -1) -78 (1,0360 - 30 -1) 

-233 (1,0360 - 40 -1) - 402 (1,0360 - 50 - 1)] 0,~3 
- 60 (1057 + 300) = 144830 M. 

p) Erwartungswert der 60-79jithrigen Bestitnde. 

NE60 _ 79 = [(9809 + 1057 + 300) (1- 1 6) 
1,0380- 0 

+ 660 (1- 1 ) + 953 (1-- __ 1_)] _1_ 
1,0360- 60 1,0370 - 60 0,03 

- (80 - 60) (1057 + 300) = Hi' 110 M. 

y) Kostenwert und Erwartungswert zusammen ergeben mithin den Gesamt
wert 

144830 + 147110 = 291940 M. 

b) Der Abtriebswert 

a) der 0-59jlthrigen Bestltnde ist (S. 126) 

(80 + 300 + 874 + 2038 + 3717 + 58;2) 10 - 5~2 = 96 334 1\:1. 

(J) der 60-79 jlthrigen Bestitnde ist 

(5832 t 9809 + 7864) 10 + 5832 -; 9809 1M-856 M. 

y) der Abtriebswert der 0-79 jlthrigen Bestllnde ist somit 
96334 + 154856 = 251190 M. 

Der Abtriebswert der 60-79 jlthrigen Bestltnde berechnet sieh.im gegebenen 
FaIle nach der Pre B I ersehen Formel unter Zugrundelegung von 10jllhrigen Alters
abstanden zu hoeh, da der Abtriebswert kleiner sein muB als der Erwartungswert. 

7. Rentierungswert des lIormalen Vorrates. 

1st ein Waldkomplex zum strengen naehhaltigen Betriebe einge
riehtet, dann werden jahrlich die Einnahmen Au + Da + ... Dq fallig. 
Diesen stehen die jahrlich zu verausgabenden Kulturkosten e und Vel'
waltungskosten v (pro Flaeheneinheit) gegeniiber. 

Del' jahrliche Waldreinertrag' ist somit bei u FHieheneinheiten 
Au + Da + ... Dq - (e + u v). 

Derselbe bildet die Rente odeI' den Zins des Vorratskapitals und 
des Bodenkapitals. Dureh Kapitalisierung diesel' Rente naeh del' Formel 

R 
K = -0- erhalt man daher den Wert des Normalvorrates un d des 

,0 p 
Bodens odeI' den Waldwert. 
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Will man den Wert des normalen Vorrates allein, bestimmen, so 
ist der Bodenwert, welcher hier stets als Bodenertragswert 
del' eingehaltenen Umtriebszeit erseheint, yom Waldwert 
abzuziehen. Es ist also: 

und 

Au + Da + .. Dq - (c + u v) = NR + u Bu 
O,Op 

NR _ Au + DB + .. Dq - (c + u v) _ B 
- O,Op U U· 

Hieraus folgt: 
a) daB Erwartungswert, Kostenwert und Rentierungswert des Nor

malvorrates gleieh sind, wenn B = Bu ; 
b) daB del' Rentierungswert des Normalvorrates nul' dann richtig 

gefunden wird, wenn man den betreffenden Bodenertragswert und nieht 
irgendeinen anderen Bodenwel't yom Waldwert abzieht. 

Del' Rentierungswert hat nur so lange Anspl'uch auf Giiltigkeit, 
als die· denselben bedingenden Wel'tgl'oBen sieh gleich bleiben und vor 
aHem die Umtriebszelt dieselbe ist. (Vgl.Waldrentierungswert.) 

8. Das Yerhiiltllis zwischen dem Erwartungs- oder Kostenwert ullll 
dem Abtriebswert des Normalvorrates. 

Das Verhaltnis zwischen Erwartungswert oder Kostenwert eincrseits 
und dem Abtriebswert des Normalvorrates anderel'seits hangt von den
selben Umstanden ab, von welchen das gegenseitige Verhaltnis diesel' 
Wertarten beim Einzelbestande bedingt ist. Aus den auf S. 103 ff. 
mitgeteilten Siitzen geht insbesondere her VOl', daB unter Zugrunde
legung des Bodenertragswertes 

a) bei Einhaltung der finanziellen Umtriebszeit del' Erwartungs
und Kostenwert des Normalvorrates stets groBer ist als del' Abtriebs
wert; 

b) da bei Einhaltung einer hoheren als del' finanziellen Umtriebs
zeit der El'wartungs- und Kostenwert beim Einzelbestande nur in den 
jiingeren Bestandsaltern groBer, in den hoheren Altern kleiner ist als 
der Abtriebswert, kommt es darauf an, in welchem Grade sich diese 
Differenzen in der Summe der betreffenden Wertarten aller Bestande, 
d. h. im Werte des Normalvorrates ausgleichen. In den meisten 
Fallen entscheiden die iilteren Bestande iiber den Gesamtwert des 
Normalvorrates, d. h. del' Abtriebswert wird groBer als der Erwar
tungs- und Kostenwert. Bestimrnte Regeln lassen sieh hieriiber nieht 
aufsteHen. 

Theoretiseh richtig und praktiseh brauchbar ist del' 
Erwartungs- und Kostenwert des Normalvorrates nur bei 
Un terstell u ng Ler finanziellen Urn trie bszei t. Die Be
stande, welche dieselbe iiberschritten haben, miissen 
s t e t s mit i h rem A b t r i e b s we r t vel' r e c h net w e r tl e n. 
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9. Der Normalvorratswert einer Mittelwaldbetriebsklasse. 

Del' Normalvorrat einer Mittelwaldbetriebsklasse ist vorhanden, 
wenn bei einem Unterholzumtrieb von u Jahren auf u FHichenein
heiten die normale Altersstufenfolge des Unterholzes und Oberholzes 
sich vorfindet und del' Zuwachs jeder Flacheneinheit normal ist. In 
einer Betriebsklasse von 25 ha im 25 jahrigen Unterholzumtriebe sind 
z. B. unmittelbar nach del' Schlagstellung vorhanden: 
vom Unterholz die Altersstufen von 1,2 ... 24 Jahren 
von der 50 jahrigen Oberholzkl. " " ,. 1 - 25 " 

" 
" 75 jahrigen Oberholzkl. " " " 

26-49 
1-25 

26-50 
51-74 

von del' 100 jahrigen Oberholzklasse die Altersstufen von 
26-50, 51-75, 76-99 Jahren. 

" 
" 
" 
" 1-25, 

Jcde Oberholzklasse ist also mit so vielcn Altersstufcn vertreten, 
als die Zahl ihrcr Umtriebsjahre betragt. 

1. lUethode des Rentierungswel'tes. 

Hierror gilt diesclbe Formel wie beim Hochwald. 
Del' Bodenwert ist hier gleich dcm ufachen Bodenertragswert, 

wic cr oben (S. 84) ermittelt wurde. In unserem Beispiel (8. 84) 
wil'd fiir cine Betricbsklasse von 25 ha mit del' aBe Jahre el'folgcn
den SchlagsteBung cines Hektars 

NR = 2490 + 20 - (30 + 25 . 6) _ 25 . 1018,27 = 52 210 M. 
0,03 

2. Del' El'wartnngswert des Normalvorrates. 
Es ist 

NE= (a+B+ V)(l,OpU -1) + A2(1,Op2U-1) + A3 (1,Opau-1) + 
1,Opu.O,Op 1,Op2u.O,Op 1,Opsu.O,Op .. 

+ An_(l,O pnu_ ~+ D (1_~1_) ~1 __ u (B + V). 
1,0 puu . 0,0 p n 1,0 pn 0,0 p 

Beispiel. 

NE _ = (870 + 1018,27 + 200) (1,0325 - 1) + ~70 (l,O~~-:-::-1) 
20· 1,032".0,03 1 ,0350.0,03 

, 350 (1,0375 - 1) I 500 (1,03100 - 1) 
T 1,0375.0,03 T 1,03100 .0,03-

+ 20 (1 - 1,01320 ) 0,~3 - 25 (1018,27 + 200) 

=52210 M. 
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3. Der Kostenwert des Normalvol'l'ates. 
Es ist 

NK= [(Ba +ca )(1,OpU-1)+(b2+c2)(1,Op2U -1)+(b3+ cs)(1,Op3U-1) 
1 

+ ... + (bn + cu) (1,0 pUu - 1) - Da (1,0 pU- a -1)] ~ 
, p 

-u(B+V). 
Beispiel. 

NK25 = [(802,28 + 7,5) (1,0325 - 1) + (217,82 + 7,5) (1,0350 - 1) 
+ (34,39 + 7,5) (1,0375 - 1) + (19,54 + 7,5) (1,03100 -1) 

- 20 (1,035 - 1)] _1_ - 25 (1018,27 + 200) = 52 210 M. 
0,03 

Es sei darauf aufmerksam gemacht, daB del' Erwartungswert und 
Kostenwert des' Normalvorrates nicht gleich sein kann del' Summe 
del' Erwartungswerte oder Kostenwerte del' Einzelbestande, wie sie 
auf S. 97 und 111 festgestellt wurden. Del' Normalvorrat verbraucht 
die Rent~ des gesamten Bodenertragswertes, den die einzelnen Alters
klassen von del' Begriindung des Mittelwaldes ab erzeugen. 
Dem wirtschaftlichen Wert des g e g e ben e n Einzelbestandes kann 
dagegen nul' jene Bodenrente aufgerechnet werden, welche die jetzt 
vorhandenen Bestandsglieder von i h r e r Begriindung a b (also nicht 
von del' Neuanlage des Waldes ab) auf derselben Flache hervor
bringen. 

Drittes Kapitel. 

Die Ermittelnng des Waldwertes. 
Del' Waldwert ist gleich del' Summe des Bestandswertes und des 

Bodenwertes~ Hat man daher beide Wertarten berechnet, so ergibt 
sich del' Waldwert durch einfache Addition derselben. Man kann 
denselben abel' auch direkt ableiten. 

Fiir die meisten Zwecke del' Waldwertberechnung ist es geraten, 
die Bestands- und Bodenwertsberechnung getrennt vorzunehmen, auch 
schon deshalb, weil im allgemeinen del' Bodenwert eine. stetigere 
GroBe bildet als del' durch Preisschwankungen und Ertragsausfalle 
veranderliche Bestandswert. 

Ferner hat man zu unterscheiden, ob es sich um den Waldwert 
eines E i nz e I be s tan des odeI' um den eines Komplexes von Einzel
bestanden, d. h. um den Waldwert einer Betriebsklasse handelt. 

A. Der Waldwert des Einzelbestandes. 
Es kommen folgende Wertarten in Betracht: 

1. Del' Waldabtriebswert (Ausstockungswert). 
2. Del' Walderwartungswert. 
3. Del' Waldkostenwert. 
4. Del' Waldwirtschaftswert (s. S. 158). 
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Diese Wertarten sind im objektiven Sinne ebenfalls Tauschwerte, 
Verkaufswerte, gemeine Werte, Verkehrswerte, Vermogenswerte. 

1m engeren Sinne versteht man unter dem Waldverkaufs· oder Tausch
wert auch den Wert, der einem Wald nach den bei wirklichen, in neuerer Zeit 
vollzogenen Waldverkitufen erzielten ErlOsen zukommt. Zullissig ist eine solche 
Angleichung nur dann, wenn der in Betracht kommende Wald in allen seinen 
Bestandteilen genau dieselbe Beschaffenheit und diesel ben Produktionsbedingungen 
auhveist wie der zuvor verliuBerte. Dieser Fall trifft bei itlteren Bestanden 
niemals, hei sehr jungen Bestitnden (Kulturen) nur ausnahmsweise zn. 1st der 
Waldboden mit noch nicht hanbaren Bestlinden bestockt, so muB sich auch der 
Waldverkaufswert auf dem Bestandserwartungs- oder Kostenwert aufbauen. 
Eine selbstitndige Methode stellt derselbe somit nicht vor. Seine Bedeutung 
erhitlt derselbe lediglich flir statistische Zwecke und ffir rasche naherungsweise 
Einscbittzungen. 

In den sltchsischen Staatsforsten wurde im Jahre 1894 (Tharander 
forstl. Jahrbuch S. 154) das nachstehende Verhltltnis zwischen Boden-, Bestands
und Waldwert als D u r c h s c h nit t der einzelnen Forstbezirke ermittelt. 

Boden- I Bestands'l Wald- Prozelltiscber 
wert wert wert Anteil des 

Forstbezirk 

pro Hektar in Mark 
Boden- I Bestands-
wertes wertes 

% 0/0 

Dresden 168,7 1114,9 1283,6 13,1 86,9 
Moritzburg 228,3 924,1 1152,4 19,8 80,2 
Scbandau. 307,6 1661,7 1969,3 15,6 84,4 
Grillenburg 019,0 1792,3 2111,3 15,1 84,9 
Blirenfels . 286,8 1895,4 2182,2 13,1 86,9 
Marienberg 434,5 1894,9 2329,4 18,7 81,3 
Schwarzenberg 265,3 1653,9 1919,2 13,8 86,2 
Eibenstock 231,0 1353,8 1584,8 14,6 85,4 
Auerbach 213,3 1228,2 1441,5 14,8 85,2 
Zschopau 370,7 1565,8 

I 

1936,5 19,1 80,9 
Grimma 485,6 1468,3 1953,9 24,9 75,1 

Statis ti Bch kann man annehmen, daB bei graBeren Nadelholzhetriebsklassen 
auf den Boden 20 0/0, auf den Holzvorrat 80 0/0 des Waldwertes .treffen. Je 
besser die Bonititt und je hOher die Umtriebszeit, urn so mehr iiberwiegt der 
Prozentanteil des Holzvorratswertes. 

Vor dem Kriege konnten als ungefithre Anhaltspunkte folgende Durch
s c h nit t s w e r t e je Hektar fiir graBere Waldkomplexe dienen: 

Kiefer: 3000 M. beste, 2000 M. mittlere, 1000 M. schlechte. Fich te: 6000 M. 
vorziigliche, 5000 M. sehr gute, 4000 M. gute, 3000 M. mittlere. Tan n e etwas 
weniger als Fichte. B u c he: 2500 M. sehr gute, 2000 M. gute, 1500 M. mittlere. 

I. Der Waldabtriebswert (Ausstockungswert). 

Derselbe ergibt sich aus dem Wert des Bodens und dem Abtriebs
wert des Bestandes. 
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II. Der Walderwartungswert. 

1st m das Alter des Bestandes, so ist allgemein 
WEm = HE.n + B, 
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d. h. der Walderwartnngswel't ist gleich dem Bestandsel'wartungswert 
plus Bodenwel't. 

Bei Feststellung des Waldel'wartlingswertes hat man zu beachten, 
ob del' Bodenwert beliebig bzw. als Tauschwert oder als Ertragswert 
angenommen werden solI. 

1. llit Untel'stellung eines beliebigen Bodenwertes. 

Wird ein mjahrigel' Bestand nach u -m Jahren genutzt, so stehen 
dem Waldbesitzel' im Jahre u folgende Werte zur Verfiignng: 

die Abtriebsnutznng Au, 
der Boden mit dem Werte B. 

Der Jetztwert dieser verfiigbaren Kapitalien betragt 
A,,+B 

1,Opu-m 

Hiel'zu kommen noch die Zwischennutznngsertrage Dn, welche 
zwischen den Jahren m und u eingehen. Dieselben haben im Jahre u 
den Wert Dn 1,0 pu-n und im Jahre m den Jetztwert 

Dn 1,Opu--n 
1,Opu--m . 

Beziiglich der Nebennutzungen siehe S. 93. 

Die Verwaltung des Waldes verursacht jahrlich v Mark Kosten; 
der Kapitalwertr derselben im Jahre m betragt (nach For!p.el VII b) 

v(1,Opu-m-1) = V(1,Opu-m_1)=V __ V 
1,OpU-lll.0,Op 1,Opu-m 1,Opu-m 

Demnach ist der Walderwartungswert im Jahre m: 

oder 

WEm = Au + Dn 1,Opu-n + B- V(1,Opu-m-1) 
1,Opu--m 

A + D 10 p"-11 + B + V WE - u '" -V. 
Ill- 1,OpU-1lI 

Direkt ergibt sich die Formel aus 

WEm = HEm + B = Au + Dn 1,Opu--n + B + V -(B + V) +B. 
1,Opu--m 

2. Mit Untel'stellung des Bodenertragswertes. 

Will man den Bodenel'tragswert der zu unterstellenden Umtriebs
zeit und den Bestandserwartungswel't durch e in e Rechnung ermitteln, 



140 Die Methoden zur Ermittelung des Bodenwertes. 

dann lautet die Formel 

1,OpDl(AII+Dnl,opn-n+ .. + l~" a+ .. - e) 
WEB~Bo= ' P - v. 

DI 1,0 pO-1 

Man erhalt diese Formel, indem man in der obigen Formel an Stelle 
von B die Formel von Bn einfiihrt. Infolgedessen erscheinen hier auch 
die samtlichen Durchforstungsertrage, und zwar bedeuten Do die 
Zwischennutzungen, welche im und nach dem Jahre m eingehen, Da 
die vo r diesem Jahre fallig werdenden. Erstere werden prolongiert, 
letztere diskontiert. 

Diese Formel ist nur anwendbar, wenn als Bodenwert der Boden
ertragswert del' vorhandenen Holz- und Betriebsart und der unter
steliten Umtriebszeit Geltung hat, weil nur dieser Bodenwert errechnet 
wird. 

3. VerI auf and GroBe des Walderwal'tnngswertes. 

Aus del' Betrachtung del' unter 1. gegebenen 1!'ormel geht hervor, 
daB del' Verlauf des Walderwartungswertes denselben Gesetzen unter
woden ist wie jener des Bestandserwartungswertes. 

a) 1st das Bestandsalter m gegeben und berechnet man fiir ver
schiedene Umtriebszeiten unter Zugrundelegung des Bodenertrags
wertes die Walderwartungswerte, dann kulminiert der Wald
erwartungswert in demselben Jahre wie del' Bodener
tragswert. 

Beweis. Nach friiherem ist: 
D 

Au +Do 1,Opu-n+_a __ c 
B _ 1,Op 
u-

1,Opu-l 

Da 
+---c-V. 

1,Opa 

Hieraus wird 

D 
Au+Dol,Opu-o+-_aa:- c D 

______ l'-,O-"p ___ B + V + c __ a_ 
1,Opu-l - u 1,Opa' 

Durch Substitution der rechten Seite in die unter 2. gegebene Formel des 

WEBu erhltlt man: 
m 

Der Wert der rechten Seite dieser Gleichung, die den Waldkostenwert dar
stellt, wird bei gegebenem p, m, V, c und Da lediglich beeinflul3t vom Boden
ertragswert Bu' Erreicht dieser ein Maximum, dann kulminiert auch WEm. 

b) Fiir den Anfang der Umtriebszeit ist 

WE=Bu+c, 
wenn die Kultur eben ausgefiihrt wurde. DeDn setzt man m = 0, 
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dann ist 

WEo = ~,QP~ (Au+D_a1 ,0 pU - a + .. !>~ 1,0 pU - u -=_~ _ V _ c + c 
1,Opu-1 

=Bu+c. 

V 0 r der Bestandsbegriindung ist WE = Bu. 

e) Am Ende der Umtriebszeit, wenn m=u, ist stets 

WE =_~~.n+B+V -V=A +B 
u 1,0 pu-u U· 

1st B = Bu' dann ist 

1,0 pU (Au + ~ + ~ + .. - e) 
WE = 1,Opu 1,Opa _ V 

u 1,Opu-l 

=(Bu + V +c) 1,Opu_ V -Da 1,Opu- a - Dn 1,Opu-n ... 

= Waldkostenwert im Jahre u = Au + Bu' 

Die Zwisehennutzungsertrllge mUssen hier insgesamt im Z!thler diskontiert 
werden, weil aueh n vor u liegt (n < u). 

III. Der Waldkostellwert. 
Derselbe setzt. sich zusammen aus dem Bodenwerte und dem 

Kostenwerte des Bestandes. Es ist also allgemein 
WKm=HKm+B. 

Aueh hier hat man zu unterscheiden, ob del' Bodenwert .beliebig 
ist, oder ob der Bodenertragswert zugrunde gelegt werden muB. 

1. Mit Unterstellung eines beliebigen Bodenwel'tes. 
1st m das BestandsaIter, so ist 

WKm=HKm+B 
= (B + V +c) 1,(}pDl- V - Da 1,Opm-a. 

Der Unterschied zwischen ·Walderwal'tungswert und Waldkosten
wert ist: 

WEm - WKm = 1,0 pm (Bu - B). 

2. Mit Unterstellung des Bodenertragswel'tes. 
Untetstellt man fiir B die Formel des Bu, dann ergibt sich diesel be 

Formel wie beim Walderwartungswert (S. 140), d. h. de r Wa I d -
kostenwert ist gleich dem Walderwartungswert, wenn 
B = Bu. Deshalb gelten fUr den VerI auf und die GroBe des Wald
kostenwertes dieselben Satze wie fiir den Walderwartungswert. 

B. Der Waldwer-t der Betriebsklasse. 
Unter Betriebsklasse versteht man die Gesamtheit del' ein und 

derselben AItersstufenordnung zugewiesenen Waldteile, fiir welche ein 



142 Die Methoden zur Ermittelung des Bodenwertes. 

eigener Nutzungssatz festgestellt wird 1). 1m Begriffe del' Betriebs
klasse liegt zugleich die Voraussetzung der Nachhaltigkeit der Wirt
schaftsfiihrung. 

Die Betriebsklasse ist norm aI, wenn sie eine normale Alters
stufenfolge mit normalen FHichenanteilen jeder Stufe enthlUt und 
normalen Zuwachs besitzt. 

Allgemein setzt sich der Wert einer Betriebsklasse. aus den Wald
werten der Einzelbestande zusammen. Jede rechnerische Forme), 
welche den Waldwert eines solchen Waldkomplexes direkt angibt, 
ist aufgebaut aus den einzelnen Bestands~ und Bodenwerten, selbst 
wenn dies auBerlich nicht sofort erkenntlich ist. 

Die Wertsermittlung einer normalen Betriebsklasse hat zunachst 
wieder nul' theoretische Bedeutung, weil die hier vora"\lsgesetzte ideale 
Normalitat in Wirklichkeit niemals vollstandig zutrifft (s. auch 
"Normalvorrat"). 

Del' W aldwert kann ermittelt werden 
I. nach dem Waldabtriebswert (Ausstockungswel't), 
2. nach dem Waldel'wartungswel't, 
3. nach dem Waldkostenwel't, 
4. nach dem Waldrentierungswert. 

I. Del' Waldabtl'iebswel't (Ausstockungswel't). 

Derselbe ergibt sich aus dem Wert des Bodens Und dem Abtriebs
wert samtIicher Bestande. 

H. Del' Waldel'wal'tungswel't und del' Waldkostenwert del' 
nol'malen Betl'iebsklasse. 

Diese Werte erhalt man, wenn man zu den Wel'ten des Normal
vorrates den Bodenwel't del' u Altersstufen hinzufiigt. Demnach 
lautet die Formel: 

a) fiir den Walderwartungswert: 

WE _ (Au +B+V)(I,OpU -1) +Dq I,OpU-q(l,Opq-l) 
'Obls{n-l)- I,Opu.O,Op uV. 

= [ (An + B + V) ( 1-1,: p" ) + Dq (1- 1,~ pq ) + .. ] o,~ p - U V. 

b) fiir den Waldkostenwel't: 

WK (B+V+c)(1,Opn-l)-Da(1,Opn-a_1) V 
Obls(u -1) = 0,0 P u • 

Setzt man in die Formel a und b anstatt B die Formel 
des Bodenel'tragswert~s del' eingehaltenen Umtriebszeit 
ein, dann geht del' Walderwal:tungswel't und del' Wald-

I) Heyer, Die Waldertragsregelung. 3. Aufl. 1883. S. 196. 
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kostenwert in den Waldrentierungswert liber (siehe III). 
Bei Untel'stellung des Bodenertl'agswertes ist demnaeh del' Waldel'war
tungswel't der nol'malen Betl'iebsklasse gleieh dem Waldkostenwert. 

Die Anwendung der beiden Fol'meln kann daher auf jene Falle 
besehriinkt werden, in denen als Bodenwert nieht del' Bodenertrags
wert'der eingehaltenen Umtriebszeit unterstellt werden kann. 

FUr die Mittelwaldbetriebsklasse ergeben sich die Werte aUB den auf 
S. 136f. entwickelten Formeln. 

III. Der Waldl'entierlln~swert del' normalen Betriebsklasse 
(Waldertragswert). 

1. Ableitung. 

Wie eben bemerkt, erhiilt man denselben, wenn man in den 
Formeln fiir den Erwartungswert oder Kostenwert der normalen 
Betriebsklasse an Stelle von B die Formel des Bodenertragswertes, 
bezogen auf die Umtriebszeit u, setzt. Danaeh ist der Wald
rentierungswert: 

WR= Au + Da+ .. Dq-(e + u v) 
O,Op 

_Au+Da+ .. Dq-e 
- O,Op u Y. 

Den durehsehnittliehen Waldwert fiir die Fllieheneinheit erhiilt 
man dureh Division mit u; daher ist 

WR 1 =Au+Da+ .. Dq-c_ V. 
Ii u. 0,0 p 

In vorstehenden Ausdriieken bedeutet Au + Da + .. Dq - (e+u v) 
den jiihrlichen Waldreinertrag oder die j1ihrliehe Wald
rente, dureh deren Kapitalisierung sich der Waldrentierungswert 
ergibt. 

It) Die Ableitung des Waldrentierllngswertes kann selbstverstltndlich auch 
direkt erfolgen. In einer im jlthrlichen Betrieb bewirtschafteten normalen Betriebs· 
klasse kommt alle Jahre die Itlteste, u jlthrige Altersstufe zur Nutzung. Der Ab
t ri e b s e r tr a g derselben ist. bei Annahme gleichbleibender Holzpreise = Au' 
Durchforstetwerden aHe'Jahre die jeweils It, b ... qjlthrigenBestltnde. Der 
Geldertrag derselben ist Da + Db + ... Dq. 

Somit ist der jlthrliche Rohertrag =Au+Da+" .Dq. 
Die genutzte Flltche wird j!thrlich mit einem Aufwand VQn c (Mark) wieder 

ku I ti vi ert. Die Ve rw a ltungsko st en pro Flltcheneinheit betragen jlthrlich v, 
f fi r u FI1tcheneinheiten demnach u v. 

Somit betragen die jlthrlichen Unkosten = c + uv. 
Durch Subtraktion derselben vom Rohertrag ergibt sich der Waldreinertrag oder 

die Waldrente und durch Division der letzteren mit 0,0 p der Waldrentierungswert. 
b) Die Formel des WR erhltlt man auch durch Addition der WE aller Alters

stufen nltch der auf S. 140 unter 2 angegebenen Formel. 
c) Die }'ormel gilt auch fUr die Mittelwaldbetriebsklasse. 
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2. Wesen nnd Inhalt des Waldrentiernngsw61'tes. 
a) Der Waldrentierungswert birgt ebenso wie der Erwartungswert 

einer normalen Betriebsklasse aIle z uk un f t i g e n E r t I' age un d 
Kosten in sich. Er ist daher ein Ertragswert. Seine Ableitung 
fuBt deshalb ebenfalls auf derDiskontierung und Zinseszinsrechnung. 

Setzt man Au + Da + .. Dq - (c + u v) = r, 

dann ist del' gegenwartige Wert des Waldreinertrags, welcher 
jetzt ab eingeht, 

1 Jahr 
r r 

Darb 
1,0 p' narh 2 Jahren = ~' 

1, P 

nach 3 Jahren 
I' 

usw. bis zum Jahre 00. - 1,0 pS' 

Daher ist 

7_ r + r + r + _ r 
v\R - 1,Op 1,0 p2 1,0 p3 ... - O,Op' 

Oder auch analog der Durchforstnngsformel V 

___ ~ __ + r.l,Op + r.1,Op2 
1,Opu-l 1,Opll-l 1,Opll-1 

1 0 U-1 + ... r. , p 
1,Opu-1 

von 

r 1,Opll-l r 
1,Opu -1 O,Op = O,Op , =~~----. 

wenn man die EinglLnge r nach der Zeit ihres Eingangs alB Periodenrente behaudelt. 

b) Del' Waldreinertrag odeI' die Waldrente ist del' jahrliche Zins 
des Bodenkapitales un,? des Normalvorrates del' Betriebsklasse. Da
her stellt del' Waldrentierungswert als kapitalisierter Waldreinertrag 
den Ertragswert des Bodens aller Altersstufen und den Wert des 
Normalvorrates VOl' und allgemein den Ertragswert des Waldes 
uberhaupt. 

c) Del' Bod e n wert im Waldrentierungswert ist ausschlieBlich 
und aIlein del' Bodenertragswert, welcher sich fur die un tel'S tell t e 
(eillgehaltene) Umtriebszeit berechnet, mag dieselbe hoch odeI' 
nieder·· sein. 

Del' Wert des Normalvorrates erscheint im Waldrentierungs
wert ausschlieBlich und allein als E I' wart u n g s wert 0 del' 
K 0 s ten wert, also als .Summe del' Bestands- odeI' Kostenwerte 
aIler Altersstufen, berechnet unter Zugrundelegung des Bodenertrags
wertes del' eingehaltenen Umtriebszeit. 

Die Abtriebswerte del' Bestande sind im Waldrentierungswerte 
niemals enthalten. 

d) Del' Anteil des Bodenertragswertes einerseits und des Normal
vorratswertes andererseits am Gesamtbetrage des Waldrentierungs
wertes kann nul' durch spezielle Berechnung beider Teilwerte be
stimmt werden. 

Hat man den Bodenertragswert del' gegebenen Umtriebszeit be
rechnet, dann erhalt man in del' Differenz zwischen Waldrentierungs
wert und Bodenertragswert den Wert des Normalvorrates. 
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e) Die GroBe des Waldrentierungswertes gibt nicht den mindesten 
AufschluB liber die Rentabilitiit der Wirtschaft bzw. der Wirtschafts
kapitalien. Der in demselben steckende Bodenertragswert kann gleich 
Null, ja sogar negativ sein, trotzdem der Waldrentierungswert sehr 
hoch steht. 

Berechnet sich derBodenel'tragswert negativ, dann ist derWaldren
tiel'ungswert um den Betrag des Bodenwertes kleiner als der Wert des Normal
vorrates. Denn da allgemein 

wird, wenn Bu negativ, 
WR=NE+uBu' 

WR=NE-uBu' 

NE=WR +uBu' 
und 

Diese anscheinende Anomalie hat ihre innere Berechtigung, wenn man be
denkt, daB der Boden in diesem Fall ein fressendes Kapital bildet, welches gleich
sam auf Kosten des Normalvorrates lebt. Bei der Festlegung des Waldwertes 
muB daher der Normalwert ffir die Schulden des Bonens aufkommen und dem 
Waldbesitzer das Defizit hinausbezahlen. Dieser Wert kann aber nicht als Tausch
wert gelten (s. Beispiel 2). 

Ffir Bu = 0 wird WR = NE. 
Ausfiihrlichere mathematische Betrachtungen hieriiber finden sich in der 

1. Auf\, dieses Buches S. 139 f. 

f) Der Waldrentierungswert hat nur Giiltigkeit flir die g e g e ben e 
Holz- und Betriebsart und Wirtschaftsweise (Umtriebszeit) und so lange, 
als die darauf beruhenden Ertriige und Kosten sich gleich bleiben. 

Beispiel 1. Ffir eine normale Fichtenbetriebsklasse von 80 ha im 80 jahrigen 
Umtrieb gelten die anf S. 130 angegebenen Grundlagen. Demnach ist der Wa I d
rentierungswert 

WR= 9809 + 78 + 233 +402 + 650 + 953 - (120 + 80.9) = 876500 M. 
0,03 

Dieser Wert setzt sich zusammen: 
a) Aus dem Erwartungswert oder Kostenwert des Normalvorrates, 

der auf S. 130 und 132 zu 291940 M. berechnet wurde. 
b) Aus dem Bodenertragswert der 80jlthrigen Umtriebszeit, der pro ha 

1057 M., fiir 80 ha mithin 80.1057 = 84560 M. betragt. 
Die Summe aus a und b gibt den Waldrentierungswert, also 

291940 + 84 560 = 376500 M. 

Beispiel 2. Fiir eine Buchenbetriebsklasse III. Standortsklasse von 120 "ha 
ist im 120 jahrigen Umtrieb: A120 = 5637 M., D40 + D50 + ... Duo = 1399 M., 
c = 50 M., v = 9 M., p" = 3 %, B120 = - 43 M., daher 

und 

WR _ 5637 + 1399 - (50 + 120.9) 196867 M. 
120 - 0,03 

NE = 196867 - (- 120 . 43) = 196867 + 5160 
= 202027 M., also groBer als WR. 

Der richtige Tauschwert der Betriebsklasse berechnet sich dagegen 
in nachstehender Weise: 

a) Die finanzielle Umtriebszeit fallt auf das 60. Jahr mit einem Bod en
ertragswert von 76 M. pro ha, fiir 120 ha also 120.76 =9120 M. 

End res, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Auf). 10 
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b) Der Wert der 0-59j!1.hrigen Bestande ist 

NRo _ 59 = 1949 + 128 0~i50 + 60 . 9) _ 60 . 76 = 45 007 M. 
, 

Der A b tr ie b s we rt de r 60-120j it h rigen B es tltn deist, wenn Aso= 1947, 
A70 = 2488, Aso = 3033, A90 = 3649, A100 = 4248, All0 = 4933, A120 = 5637, 
nach der Pre.Blerschen Formel (S. 126) 

(1947 + 2.2488 + 2 . 3033 + 2.3649 + 2.4248 + 2.4933 + 5637) 5,5 - (2488 
+ 3033 + 3649 + 4248 + 4933 + 5637) = 219 549 M. 

Somit ist der Bestandswert der 0-119j!1.hrigen Altersstufen 
45007 + 219 549 = 264 506 M. 

c) Der Wert der Betriebsklasse ist = 9120 + 264556 = 2'i'36'i'6 M. 

3. Die Anwendbarkeit des WaldrentierllDgswertes. 

Aus den unter 2 aufgeftihrten Feststellungen geht hervor, daB der 
Waldrentierungswert nur unter folgenden Voraussetzungen den Wert 
cines groBeren Waldkomplexes richtig wiedergibt: 

1. Die Betriebsklasse muB sieh im vollstandigsten 
Normalzustande befinden, insbesondere darf sie keinen Holz
vorratstibersehuB odeI' Holzvorratsmangel aufweis~n. 

2. Die ci ngehal tene Um trie b szei t m uB-di e finanz i eIle, 
d. h. auf den Zeitpunkt verlegt sein, in welehem der Bodenertrags
wert seinen Hoehstbetrag erreieht. 

Da sich kein Waldkomplex in dem geforderten ideal-normalen Zu
stand befindet, so ergibt sieh, daB der W al dre n tie ru ngs wert 
ftir die Wertsberechnung von konkreten Waldungennieht 
an wen db a r i s t, wenn deren Vermogenswert genau festgestellt werden 
solI. Seine Anwendung besehrankt sieh daher auf jene FaIle, in den en 
es weniger auf die Bewertung der wirklieh vorhandenen Holzmasse 
ankommt, als auf den durehschnittlichen Ertrag, den der Wald bei 
ordnungsmaBiger Bewirtsehaftung naehhaltig gewahren kann (Besteue
rung, Beleihung). Voraussetzung ist aber aueh hier, daB sieh die tat
saehliehe Umtriebszeit von del' finanziellen naeh oben nieht zu weit 
entfernt. 

Ist die Umtriebszeit, auf welehe sieh der Waldrentierungswert 
sttitzt, hoher als die finanzielle, dann erhalt der Kaufer sowohl den 
Boden wie den Holzvorrat zu einem Preis, der unter dem Tausehwert 
steht. Der Gewinn des Kltq.fers ist um so groBer, je mehr die tatsaeh
liehe Umtriebszeit die finanzielle tibersehreitet. Den Gesamtgewinn kann 
der Kaufer dadureh realisieren, daB er auf die finanzielle Umtriebszeit 
heruntergeht und den dadureh frei werden den Holzvorrat, d. h. aIle 
Bestande, welehe das finanzielle Abtriebsalter tibersehritten haben, 
einsehlagt und verkauft. 

Ist die eingehaltene Umtriebszeit die finanzielle, die vorhandene 
Holz- und Betriebsart aber nieht standortsgemaB, dann erzielt der 
Kaufer dadureh einen Gewinn, daB er den Boden unter dem objektiven 
Ertragswert erwirbt. Ist die eingehaltene Umtriebszeit der nieht stand
ortsgemaBen Holz- und Betriebsart hoher als die finanzielle, dann kommt 
beim Boden zu dem Gewinn des Kaufers aus der Holzart noeh der Ge-
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winn aus der zu hohen Umtriebszeit hinzu und aul3erdem erwaehst 
dem Kaufer noeh del' Gewinn aus dem Holzvorrat. 

Ein im Verhaltnis zur reehnungsmaBigen Umtriebszeit vorhandener 
HolzvorratsubersehuB wird du!-,eh den Waldrentierungswert nicht er
faBt; der Kaufer erhiilt denselben also gesehenkt. - Wiirde mit Ruck
sieht auf den vorhandenen HolzvorratsubersehuB del' jahrliche Ab
nutzungssatz uber den Zuwaehs hinaus bemessen, dann wiirde der 
Waldrentierungswert zu hoeh, weil der unterstellte Waldreinertrag nieht 
nachhaltig eingeht. Ebenso wurde bei einem vorhandenen Vorrats
mangel der Waldrentierungswert zu hoeh, wenn sieh der Abnutzungs
satz auf den normalen Zuwaehs stutzt. 

3. Unter allen Umstanden haftet dem Waldrentierungswert die 
Sehwaehe an, daB er eine Funktion des sehwankenden 
Waldreinertrages ist, auf einem SchluB yom Kleinen auf 
das GroBe beruht, aIle Fehler bei del' FeststeIlung des Waldrein
ertrages auf aIle Waldteile ubertragen und dureh die Kapitalisierung 
vergroBert werden. 

Beispiel 1. Einer normalen Fiehtenbetl'iebsklasse (S. 98) von 110 ha 
entsprieht bei 110 jahriger Umtriebszeit ein Waldrentierungswert von 

WRuo= 
12814 + 78 +233+ 402+ 660 +953+ 1186 + 1371 + 1498-(120+ 110.9) 

0,03 
12814 + 6381-1110 

0,03 
18085 = 602833 M 
0,03 . 

Geht nun der Kaufer, del' den Wald urn diesen Preis 
gekauft hat, auf die 80jahrige Umtriebszeit, welehe die 
finanzielle ist, herunter, dann erzielt er folgenden Nutzen. 

1. Bei Einhaltung del' 80jahrigen Umtriebszeit betragt die jahr-

liehe Nutzungsfiache 18~ = ~,375 ha. Fiir ein Hektar bereehnet sieh 

ein jiihrlieher Waldreinertrag von 
9809 + 78 + 233 + 402 + 660 + 953 - (120 + 80.9) 

= 9809 + 2326 -840 = 11295 M., 
somit fUr 1,375 ha jahrliehe Nutzungsfiaehe 

1,375.11295 .. 15531 M. 

Der Wal dren tierungswert fur die 80j ahrige Urn tri eb 8-

zeitistsomit 15531 
WR80 = ----003 = 517 700 M. , 

2. Infolge der Herabsetzung del' Umtriebszeit wird ein Teil des 
Holzvorratskapi tals frei, d. h. aIle iiber 80 Jahre alten Bestande 
konnen sofort genutzt werden. 

Es bereehnet sieh der wirkliehe Wert (Vermogenswert) des Normal
vorrates wie folgt: 

a.) Fur die 110j ahrig e Urn tri e b sz ei t. 
a) Die 0 -79jahrigen Bestande sind so zu bewerten, als ob sie im 

finanzieIlen 80 jahrigen Umtrieb bewirtsehaftet wurden. Ihr Normal-
10* 
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vorratswert ergibt sich demnach aus dem Waldrentierungswert fUr 
80 ha bei 80 jahrigem Umtrieb weniger BOdenertragswert des 80 jahrigen 
Umtriebs. Dieser betragt 1057 M. pro Hektar. Demnach ist 

11295 
NRo- 79 = 003- 80.1057 = 376500- 84560 = 291940 1\'1;. , 

(1) Die 80 -109 jahrigen Bestande sind nach ihrem Abtriebswert zu 
veranschlagen. Da 

Aso = 9809, A90 = 11240, A100 = 12229, Ano = 12814 M., 
erhaltmannach derPreBlerschenFormel(S.126) denAbtriebswertaus 

C809 ~ 12814 + 11240 + 12229) 10 + 9809 -; 12814 = 346303 M. 

y) Del' Wert des Normalvorl'ates belauft sich also auf 
291940 + 346303 = 638243 M. 

b) F ii l' die 80 j li h ri g e U m t r i e b s z e it. 
Da der Bodenertl'agswel't von 1057 M. diesel' Umtl'iebszeit ent

·spricht, kann man den Normalvorrat als Rentierungswert berechnen. 
Es ist 

NRo- 79 = 19,~~l _ 110.1057 = 517700 - 116270 = 401430 M. 

c) Somit kann del' Waldbesitzer infolge des Dbergangs 
von d e r 11 0 j a h rig e n z u r 80 j a h rig e n U m t r i e b s z e i t den 
HolzvorratsuberschuB von 

638243 - 401430 = 236813 M. 
fIussig machen. 

3. Sein Vermogen besteht daher 
aus dem Waldrentierungswert bei der 80j. Umtriebszeit = 517700 M. 
aus dem herausgezogenen Holzvorratskapital . . = 236813 " 

im ganzen 754513 M. 

4. Da er den Wald urn 602833 M. gekauft hat, hat er einen Ge-
winn von 

754513 - 602833 = 151680 M. 
gemacht. 

Dieser Gewinn grundet sich auf foIgende Tatsachen: 
Der Rentierungswert von 602833 M. setzt sich zusammen: 
a) Aus dem Bodenertragswert der 110jahrigen Umtriebszeit, d. s. 

110.833 = 91 630 M. 
Da der Bodenertragswert del' finanzieIlen Umtl'iebszeit 1057 M. pro 

Hektar, im ganzen also 110.1057 = 116270 M. ist, profitiert del' 
Kaufer an dem Bodenwert allein 

116270 - 91630 = 24640 M. 
b) Aus den El'wartungswel'ten aIler Altel'sstufen, bel'echnet mit 

833 M. Bodenwert. Dieselben erhalt man unmittelbar aus 
602833 - 91630 = 511203 M. 
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Die Bestandserwartungswerte, welche nicht mit dem Bodenertrags
wert del' finanziellen Umtriebszeit, sondern mit den einer anderen Um
triebszeit entsprechenden Bodenertragswerten berechnet werden, sind 
immer kleiner als die mit dem hochsten Bodenertragswert und del' 
demselben entsprechenden Umtriebszeit berechneten (S. 98). Der reelle 
Wert des Normalvorrates ist 638243 M. Da del' Kaufer den Vorrat 
abel' nul' urn 511203 M. iibernommen hat, profitiert er an dem 
Normal vorrat 

638243 - 511203 = 127040 M. 

Auf die Bestandsalter VOl' und nach del' finanziellen Umtriebszeit 
verteilen sich die Holzvorratswerte in folgender Weise: 

u = 110 Jahre, Buo = 833 M. u = 80 Jahre, Bso = 1057 M. 
Erwartungswerte nach del' Formel Wirkliche Werte nach der Berech-

auf S. 133. nung auf S. 148. 

0- 79 jahr. Bestande 237868 M. 291940 M. 
80-109" " 273340 " 346303 " 

Sa. 511208 M. 638243 M. 

Demnach gewinnt del' Kaufer an den (Abb. 6) 
0- 79jahrigen Bestanden 291940 - 237868 = 54072 M. 

80-109" " 346303 - 273 340 = 72963 " 

127040M. 
c) Del' Gesamtgewinn ist demnach 

24640 + 127040 = 151680 M. 

Beispiel 2. Eine im 100 jahrigen Umtriebe bewirtschaftete normale 
Buchenbetriebsklasse von 100 ha liefert jahrlich einen Abtriebsertrag 
von 6648M. und die Durchforstungsertrage Dgo= 47, D40 = 82, D50= 227, 
D60 = 309, DiO = 345, Dso = 361, D90 = 372 M. Kulturkosten 50 M., 
Verwaltungskosten 9 M., ZinsfuB 3 0/0 • 

Die finanzielleUmtriebszeit £aUt auf das 70. Jahr mit einem Boden
ertragswert von 354 M., del' Bodenertragswert del' 100 jahrigen Um
triebszeit ist 278 M. 

Die Betriebsklasse wird um den Waldrentierungswert auf Grund del' 
bisherigen Wirtschaftsergebnisse verkauft. Derselbe berechnet sich auf 

WR = 6648 + 1743 - (50 + 100.9) = 248033 M 
100 0,03 . 

Diese Summe setzt sich zusammen: 
a) Aus dem Bodenertragswert del' 100jahrigen Umtriebszeit, d. s. 

100.278 = 27800 M. 
b) Aus den Erwartungswerten del' 0-99 jahrigen Altersstufen, be

rechnet mit 278 M. Bodenwert, d. s. 248033 - 27800 = 220233 M. 
Del' Kaufer hat sich nach dem KaufabschluB iiberzeugt, daB statt 

Buchenwirtschaft die Fichtenwirtschaft besser am Platze ist und daB 
die finanzielle· Umtriebszeit der Buche die 70jahrige ist. 
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Infolge des Dbergangs zur Fichtenwirtschaft betragt 
sein Gewinn: 

a) Er hat den Boden um 100.278 = 27800 M. ubernommen, als 
Fichtenboden (S. 148) hat derselbe aber cinen Wert von 100.1057 
= 105 700 M.; somit Gewinn 105700 - 27 800 M. = 77 900 M. 

)f EestmuisWl!7't 
1.1000 

Abb. 6 (zum Beispiel 1 S. 147 ff.) 

Der gestricheIte Zwischenraum bedeutet 54072 M. 
Der punktierte. Zwischenraum bedeutet 72963 M. 

Der Wert des Holzvorrates im Waldrentierungswert und der wirkliche Wert. 

b) Der Vermogenswert der 0- 69 jahrigen Buchenbestande ist, wenn 
AiO= 3744 M., 

NR= 3744+47+82+227+309-(50+70.9) -70.354 
0,03 

= 124300 -- 24 780 = 99 520 M. 

(Da die 70jahrige Umtriebszeit die finanzielle ist, kann man die o
bis 70jahrigen Altersstufen als eine Betriebsklasse betrachten.) 
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Del' Abtriebswert del' Bestande von 
70 80 90 100 Jahren 

betragt 3744 4659 5601 6648 M. 
Nach del' Pl'eBlersehen Formel (S. 126) el'gibt sieh del' Abtriebs

wert del' 70-99 jahrigen Altersstufen aus 

( 3744 t 6648 + 4659 + 5601) 10 + 3744 -; 6648 = 153108 :!VI. 

Del' Vel' m 0 g ens w e r t des g e sam ten Nor m a I VOl' rat e s ist 
also 99 520 + 153 108 = 252 628 1\1. 

Da del' Kaufer den Normalvorrat um 220233 1\'1. iibernommen 
hat, steektereinenGewinn von 252628 -220233M.=32395M. ein. 

e) Del' Gesamtgewinn des Kaufers betragt demnaeh 
77 900 + 32 395 = 110295 M. 

OdeI': WiI'klieheI' Bodenwel't . 
Wil'klieher Wert des Holzvorrates. 

105700 1\'1. 
252628 " 

Ankaufspreis . 
Summe 358 328 M. 

248033 " 

Gewinn 110 295 M. 

Be mer k u n g z u Be i s pie 1 1 und 2. Die berechneten Gewiune des Kaufers 
werden erst fltllig, wenn die Umwandlung des Betriebes durchgefiihrt ist. Da 
hierzu ein langerer Zeitraum notwendig ist, werden die wirklichen Gewinne andere 
sein als die berechneten. 

4. Del' dUl'chschnittliche Waldrentiel'ungswert eines einzelnen 
Waldstiickes. 

Flir ein einzelnes Waldstliek kann man den durehsehnittliehen 
Hentierungswert beispielsweise wie folgt bereehnen: 

Jahl'licher durehsehnittlicher Holzertrag (Haubar
keitsertl'ag und V orertrage) . 

Erntekostenfreier Durehsehnittswert je fm. 
Jahrlieher dul'ehsehnittlicher Geldertrag 

11,423 . 13,28 = 
Jahrliehe durehschnittliehe Auslagen: 

Kulturkosten 1,5:!VI., Verwaltungskosten 9 M., zu-
sammen . 

11,423 fm 
13,28 M. 

151,59 

10,50 
141,19 

" 

" 
" 

JahI'lieher Waldreinel'trag 
141,19 

Kapitalwel't 00" .4706,30 
" , ;) 

Del' so fill' ein Hektar ermittelte Waldwert stelIt einen Durch
schnittswert VOl', del' dem Waldstlick hochstens in e i n e m bestimmten 
J ahr genau zukommt, in allen anderen Lebensjahren des Bestandes 
nieht mehr. Flir die jlingeren Bestandsalter ist er zu hoch, fiir die 
altesten zu niedrig. 

Auf das einzelne Waldstiick (Boden plus Bestand) angewendet, 
kann del' auf den durehsehnittlichen jahrlichen Waldreinertrag auf-
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gebaute Kapitalwert nicht den Tauschwel't dal'stellen, sondern nur 
ein Gl'admessel' und VergleichsmaBstab fiir die dauernde Ertrags
Hi h i g k e i t des Waldstiickes, unabhilngig von seinem Bestockungs
grad und Alter, zum Zwecke der Besteuerung nach einem Ertrags
steuersystem (Grundsteuer) sein, wenn durch die Steuer nicht bloB das 
Bodenkapital, sondern auch das Bestandskapital erfaBt werden solI. 

Die Summe der Einzelwerte aIler Waldstiicke (Abteilungen) eines 
zur nachhaltigen Nutzung zusammengefaBten Waldkomplexes kommt 
nul' dann dem Waldl'entierungswert gleich, wenn das Ganze eine 
normale Betriebsklasse (vgl. S. 146) bildet und diese auf die finan
zielle Umtl'iebszeit eingerichtet ist. 

1st die Betriebsklasse nicht normal aufgebaut, dann wird del' 
Gesamtwert bei Dbel'wiegen del' jiingeren Altersklassen zu hoch, bei 
Dberwiegen del' alteren zu nieder. 

Geschicbtlicbes. Die Methode des Waldrentierungswertes ist die alteste 
Methode zur Berechnung des Wertes eines Waldkomplexes. Durch ihre Anwendung, 
die b-is tief in das 19. Jahrhundert hinein gelibt wnrde, wurde den verkaufenden 
Waldbesitzern ein enormer V ermogensverl ust zugefligt, namentlich in den Zeiten, 
in denen man einen KapitalisierungszinsfuB von 4-6 0/0 unterstellte, und in den 
Fallen, in welchen die Waldungen groBe Holzvorratsl1berschlisse enthielten. 

Einzelne Forstschriftsteller haben das Gefahrliche des Waldrentierungswerte;; 
schon im 18. Jahrhundert erkannt. So ist in W. G. Mosers Forstokonomie 
I. Bd. 1757, S. 76 darauf hinge wiesen, daB der Kaufer durch die Verwertung der 
Holzvorratsliberschlisse »die ganze Kaufsumme wiederbekommen und doch einen 
recht schonen Wald noch behalten" kann, "sonderlich, wenn es der Verkaufer 
nicht versteht". Und in 8tahls Forstmagazin 1765, S. 212 wird bemerkt, 
daB der vValdrentierungswert "bei einer pfleglichen Bewirtschaftung" zu kleine 
Resultate gibt. 

Nach von Gu ttenberg (Osterr. Vierteljahrsschrift flir Forstwesen 1894, 
S. 336) erfolgten die in den 1860er Jahren in Osterreich durchgefiihrten Staats
waldvel'kaufe fast dUl'chgehends nach dem Rentierungswert. Die Kaufer erreichten 
hierbei einell urn so groBeren Vorteil, als die Wlllder meist sehr wertvolle Holz
vorratsliberschlisse enthielten und ein KapitalisierungszinsfuB von 5 % unter
stellt wurde. 

IV. Del' kombini6l'te Waldrentierungswert einer anormalen 
Betriebsklasse odeI' eines groBereil Waldkomplexes. 

1. Ableitung. 
Ein brauchbareres Ergebnis ergibt sich, wenn man den Wald

rentierungswert auseinanderreiBt und stiickweise auf die vorhandenen 
Altersklassen anwendet. Dazu ist die Aufstellung eines A b n u tz u n g s
planes notwendig. Die Grundlage desselben bildet der Zeitraum, 
innerhalb'dessen die samtlichen ZUlU Rechnungsobjekt gehOrigen Be
stande nach MaBgabe ihres vermutlichen Abtriebsalters eingeschlagen 
werden. Diesel' Zeitraum ist gleichbedeutend mit der rechnungs
maBigen Umtriebszeit. Er wird in 10- odeI' 20 jahrige Nutzungs
perioden zerlegt und daraufhin wird festgestellt, welche Bestande in 
del' 1., 2., 3 ... Periode voraussichtlich genutzt werden und welche 
Abtriebswerte sie nach den jetzigen Holzpreisen Hefel'll konnen. Es 
konnen dann zwei Verfahren eingeschlagen werden. 
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Erstes Verfahl'en. 

Man addiert zu den Abtriebsertragen jeder Periode die in der
selben fallig werdenden Durchforstungsertrage des ganzen Wald
komplexes sowie die etwaigen Nebennutzungsertrage, zieht hiervon 
die auf die Periode treffenden Kultur- und Verwaltungskosten ab und 
dividiert dies en periodischen Waldreinertrag durch die Zahl del' Perioden
jahre. Auf diese Weise erhliJt man den in jeder Periode zu erwal'
tenden j a h I' I i c hen durchschnittlichen Waldreinertrag. 

1st die Periodenlange n Jahre, del' gesamte Reinertrag der ein
zein en Perioden Ar (alteste Altersklasse), An, AlII ... Az, so treffen 
auf ein Jahr 

A], An Am Az 
n n' n n 

Dieselben stell en innerhalb jeder Periode eine jahrliche n mal 
eingehende Rente dar, deren Summenwel't. am Schlusse del' Pel'iodc 
sich nach Formel VIla berechnet auf 

1 
- AI (1,Opn-1) 
n 

Sr = ----=-c:---
O,Op 

1 1 
nAn (1,0 pn_ 1) . n Az (1,0 pn - 1) 

, Sn = , Sz = ° ° O,Op , P 

Da nun SI nach n Jahren, Sn nach 2 n Jahren usw. recbnerisch 
fallig ist, so ist die Summe del' Jetztwel'te 

Sr + Sn Sz 
1,0 pn 1,0 p2n + .. 1,0 pzn 

111 
-- AI (1,0 pn - 1) - An (1,0 pn - 1) - Az (1,0 pn - 1) 
n n n 

0,0 p . 1,0 pn + -oh--:1,Op2ll- +.. 0,0 p . 1,0 pzn 

_ 1 1,0 pn - 1 (A + An +. AlII + Az) 
-u·0,Op.1,Opn I 1,Opll 1,Op2n "l,Op(z-l)n' 

Wiirde man nun den Waldwert nach vorstebender Formel allein 
bemessen, dann wiirde derselbe zu niedrig ausfallen. Denn in ihm 
sind auBer dem Bodenwerte nul' jene Bestandswerte beriicksicbtigt, 
welcbe im Laufe del' ersten Umtriebszeit fiiissig werden. Da wir es 
abel' bier mit dem jahrlichen Betrieb zu tun haben, miissen auch die 
in . den spateren Umtriebszeiten fiillig werden den Ertrage beriick
sichtigt werden. Nach Ablauf del' ersten Umtriebszeit kann del' 
Normalzustand mit jabrlich gleicben Ertragen bergesteUt sein. Sind 
dieselben abziiglich del' Unkosten A'n, dann ist del' Waldwert nach 

A'u 
u Jahren 0,0 p und gegenwartig 

A'u 
1,0 pU . 0,0 p 

daher ist del' Waldwert im ganzen 
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w-!. 1,0pn -1 (A ~ ~.. A,) A'u 
- nO,Op.l,Opll 1 + 1,0 pn + I,Op211 + 1,0 p(z-l)1I + 1,0 pu. O,Op 

= o,~p[~(AI+ 1,~I;ll+ 1:aI;2ll + "1,OP~Zz-1)ll)(1-1,;pn)+1~'~lll 
10 ll_l 

Der Wert von ' p kann aus Tafel V entnommen werden. 
O,Op .1,Opll 

. AI An Az 
Setzt man AI = An ... = Az, dann 1St - = -- .•. = - = Au und 

n n n 
AI = An· .. = Az = nAu; alsdann wird 

W=~. 1,Opll-1 nAu(1,OpllZ-1)1,Opll Au 

n 0,0 p .1,0 pll 1,0 pllZ (1,0 pll _ 1) + 1,0 pU .-0,0 P 

1,0 pllZ - 1 Au . = Au . + , da u = nz, wud 
1,0 pUz .0,0 P 1,0 pU . 0,0 P 

Au (l,OpllZ - 1 + 1 ) Au 
W=O,Op 1,Opllz =O,Op' 

Nahernn~sverfahl'en. Ohne einen groBen Fehler zu begehen, kann man 
auch unterstellen, daB der ganze Ertrag in der Mitte der Periode fallig wird. 
Alsdann ist 

AI An AlII Az A' 
W=--ll + II + II +" _ II +" u 

1,Op2 1,Opll+"2 1,Op2ll+"2 1,Op(Z-1)ll+"2 1,Opu.0,Op 

1 ( An Am Az) A/u 
=~ AI + 10 U+10 2U+"10 (Z-l)ll +"10 U.OO· 

10 2 ' P , P , P , P , P 
, P 

1. 1 1 Opu -1 . 
Del' Wert von --- weicht von dem Werte -' nur wemg abo 

~ n O,Op .1,Opll 
1,Op2 

Beispiel. Fiir eine Fichtenbetriebsklasse von 800 ha waren bei normalen 
Verhiiltnissen bei 80jil.hriger Umtriebszeit folgende Rechnungsgrundlagen je ha 
gegeben: Aso = 9809 M., Dao = 78, D40 = 233, D50 =402, D60 = 660, D70 = 953 M., 
c=120M., v=9M., Bso =1057M.; p=3°jo. 

Fiir 800 ha wiirden normal betragen: 
Jahrlich 1m Zeitraum von 80 Jahren 

M. M. 
der Abtriebswert. . . . 98090 7847200 
die Durchforstungsertrage 23 260 1 860 800 
die Kulturkosten. . . 1200 96000 
die Verwaltungskosten. . 7 200 576 000 
der Waldreinertrag . . . . 112950 9 036 000 

Infolge des gegebenen anormalen Altersklassenverhaltnisses sieht der ftir 
die Wertsberechnung aufgestellte Abnutzungsplan folgende Waldreinertrage fiir 
die 10 jahrigen Perioden des 80 jahrigen Abnutzuugszeitraumes vor: 

AI 1700000 M. =18,8 0/0 Ay 870000M.= 9,6 0/0 
AlI 1400000 M.= 15,5% AYI 950000 M. =10,5% 
AlII 1100 000 M. = 12,2% AYII 980000 M. = 10,9% 
AIy 900000 M. = 9,9°,'0 AYlII 1136000 M. = 12,6% 

Sa. -9 036 000 M. = 100 °/0 
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Nachdem der Wald einmal durchgeschlagen ist, wird ein regelmltBiger jlthr
Hcher Reinertrag von 112 950 M. zu erwarten sein. 

1. Der kombinierte Waldrentierungswert ist demnach 

W = ~. 1,0310 - 1 (1 700000 + 1 400 000 + 1100 000 + 900 000 
10 0,03. 1,0310 . 1,0310 1,0320 1,0330 

+ 870 000 + 950 000 + 980 000 + 1136 000) + 112 950 
1,0340 1,0350 1,0360 1,0370 1,0380 . 0,03 

= 0,853.4515226 + 353910 = 4201)397 M. 

2. Nach dem N ltherungsverf ahren wird 
W =0,863.4515226+ 353910=421)0000 M. 

3. Wiirde man annehmen durfen, daB die Durchforstungsertrltge jlthr-
1 i c h g 1 e i c h m it Big wie in der normalen Betriebsklasse eingehen, dann konnte 
man dieselben aUB den periodischen Waldreinertrltgen ausscheiden und fiir sich 
berechnen. Die Summe aUer Waldreinertrltge innerhalb 80 Jahre ist alsdann 
7175200 M. Verteilt man dieselben in dem angegebenen Prozentverh!tltnis auf 
die Perioden, dann wird 

W 1 1,0310 -1 ( 1112156 . 875374 + 710 344 + 688819 
= 10' 0,03. 1,0310 1348938 + 1,0310 + 1,0320 1,0330 1,0340 

+ 753 396 + 782097 + 904 076) + 23 260 (1,0380 - 1) + 112950 
1,0350 1,0360 1,0370 0,03 . 1,0380 1,0380 . 0,03 

= 0,853.3584112 + 702452+353910 = 4113610 M. 

Dieses Ergebnis kommt jenem des 2. Verfahrens nlther, da auch bei diesem 
die Durchforstungsertrllge als normal eingehend behandelt werden. 

Zweites Verfahl'en. 

Dasselbe niihert sich del' Form nach mehl' dem Walderwartungs
wert del' Betriebsklasse. 

Bedeuten Ab A 2 , A3 .. Az die wahrend del' n jahrigen Pel'ioden 
1 

anfallenden Abtriebswel'te, -hiervon die jahl'lichen, so sind ent
n 

spl'echend del' Ableitung des El'wartungswertes des N ormalvorrates 
(S. 130) die Walderwartungswel'te ohne Durchfol'stungsel'triige del' 

1. Nutzungsperiode = - Ai + B + V' - n V ( 1 ) 10 pn_1 
n 0,Op.1,Opn 

2. Nutzungsperiode _ (~A2 + B + V) 1,0 pn - \n - n V 
n ~,O p . 1,0 p-

z. Nutzungsperiode (~A +B+V)_1,opn-1 -nV. 
- n Z 0,0 P . 1,0 pzn 

Hierzu kommen noch die Durchforstungsertrage mit 

Da (1,0 pa -1) + ... Dq (1,0 pq - 1) 
0,0 P . 1,0 pa 0,0 p . 1,0 pq 
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Durch Summierung wird, da n z = u, 

W _ ~ 1,0 pn - 1 (A ~ As • • Az ) 
- n 0,Op.1,Opn 1+ 1,0pn + 1,Op2n + 1,Op(z-lJn 

Da (I,OpR -I) + (ll + V)(l,OpU -1) V + .. + -u . 0,0 p • 1,0 pll 0,0 P • 1,0 pU 

Setzt man ~ Al =! A2 = .. ~ Az = An und fiihrt man fiir B die Formel 
n n n 

des Bn ein, dann erh1tlt man die normale Formel des Waldrentierungswertes. 

Beispiel. Wendet man das Beispiel des 1. Verfahrens sinngem1tB auf vor
stehende Formel an, dann verteilt sich der Abtriebswert. von 7847200 M. 
nach dem gleichen Prozentverhltltnis auf die einzelnen Perioden wie folgt: 

Al 1475274 M .. = 18,8% A5 753331 M. = 9,6 % 

A2 1216316 M. = 15,5% A6 823956 M. = 10,5 % 

As 957358 M. = 12,2% A7 855345 M. = 10,9 % 

A4, 776873 M. = 9,9% As 988747 M. = 12,6% 

Sa. 7847200 M. = 100% 

Die Durchforstungsertrltge je ha geIten fur die Betriebsklasse von 80 ha; 
fiir 800 ha mtlssen sie mit to muItipliziert werden. 

Ebenso erfolgt die Verrechnung von B + V in der Formel fiir die Betriebs
klasse von 80 ha; fiir 800 ha muB der 10fache Wert genommen werden. 

Der Waldwert ist demnach 

W = }_. 1,0310 -1 (1475274 + 1216 316 + 957 358 + 776 873 + 753 331 
10 0,03.1,0310 1,0310 1,0320 1,0330 1,0340 

+ 823956 + 855 345 + 988 747) + 780 (1,0330 -1) + 2330 (1,0340 - 1) 
1,0350 1,0360 1,0370 0,03. 1,0330 0,03. 1,0340 

+ 4020 (1,0350 -1) + 6600 (1,0360 -1) + 9530 (1,0370 -1) 
0,03 . 1,0350 0,03 . 1,0360 0,03 . 1,0370 

+ 10 (1057 + 3(0) (\~380 - 1) _ 800 . 300 
0,03.1,03 . 

= 0,853 . 3919787 + 632780 + 409810 - 240000 
= 4386168 - 240 COO = 4146168 M. 

Man kllnnte die Rechnung zunltchst auch fiir die Betriebsklasse von 80 ha 
durchfiihren und das Ergebnis lJIit 10 multiplizieren. 

Die Abweichung des Ergebnisses von jenem des 1. Verfahrens ist darauf 
zuriickzufiihren, daB die Rechnungsgrundlagen beider Verfahren nicht ganz genau 
angeglichen werden konnen. 

2. Wesen und Anwendbarkeit. 

Die beiden Verfahren sind theoretisch einwandfrei, wenn der Ab
nutzungszeitraum der finanziellen Umtriebszeit entspricht. Setzt man 
die periodischen Ertrage einander gleich, dann erhiilt man die Formel 
des normalen Waldrentierungswertes. 

In der Formel des 1. Verfahrens ist der Bodenertragswert der ge
gebenen Holzart und unterstellten Umtriebszeit enthalten. Seine GroBe 
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muB durch besondere Rechnung ermittelt werden. Die Differenz gibt 
den Wert des Holzvorrates, del' sich aus den Erwartungswerten zu
sammensetzt. 

In del' Formel des 2. Verfahrens erscheint del' Bodenwert fUr sich; 
.er muB zuvor berechnet werden, und zwar fUr die finanzielle Umtriebs
zeit del' gegebenen Holz- und Betriebsart, wenn diese standortsgemaB 
ist. 1st sie nicht standortsgemaB, dann ist, wenn del' objektive Ver
mogenswert in Frage kommt, del' Boden wert del' kommenden ergiebigeren 
Holzart einzusetzen unter Abrechnung del' Bodenrentendifferenz fiir die 
Dbergangszeit (s. Waldwirtschaftswert). In diesem Falle kann nul' das 
2. Verfahren, nicht auch das erste angewendet werden. 

Das 1. Vcrfahren geht von 'den Waldreinertragen aus, das 2. Ver
fahren von den Abtriebs- und Durchforstungsertragen je fUr sich. 

Beide Verfahren bieten gegeniiber del' Normalformel des Wald
rentierungswertes den Vorteil, daB sie auch die im Verhilltnis zur unter
stellten Umtriebszeit vorbandenen Holzvorratsiiberschiisse packen und 
einen vorhandenen V orratsmangel beriicksichtigen. 

Als Holzpreis~ diirfen nul' die Gegenwartswerte unterstellt werden. 
Das gleiche gilt fUr die Ausgaben. 

Del' Waldwert wird um so groBer, je friihzeitiger die Nutzung des 
Altholzes angesetzt wird. Denn das Wertzuwachsprozent, mit dem 

. die Altholzbestande weiterwaehsen, ist del' Regel nach geringer als 
del' forstliche RechnungszinsfuB. 1st z. B. del' jetzige Abtriebswert 
10000 M. und das Wertzuwachsprozent in den nachsten 20 Jahren 
durchschilittlich 2 %, dann betragt del' Abtriebswert nach 20 J ahren 
10000. 1,0220 = 14859 M. Wird nun diesel' Betrag mit 3 % auf die 
Gegenwart diskontiert, dann erscheint del' Bestand im Waldrentierungs
wert nul' mit einem l'echnungsmaBigen Abtl'iebsertl'ag von 

14859 
1 0320 = 8227 M. , 

Beim Lichtungsbetrieb del' Tanne und Buche kann allel'dings das 
Zuwachspl'ozent auch haubarel' Stamme eine Zeitlang hoher sein als 
del' WirtschaftszinsfuB. Ob dadurch del' Wert des g e sam ten Be
standes, del' allein aussehlaggebend ist, entspl'echend erhoht wird, hangt 
von del' Zahl del' Zuwachstrager (Stammzahl) ab. 

Del' so berechnete W aId wert schlieBt deshalb fiiI' aBe Bestande, 
welche die finanzielle Umtriebszeit iiberschritten haben, den Wirt
schaftswel't odeI' Betriebswert in sich, derihnen nach MaBgabe 
del' im Abnutzungsplan vorgesehenen Reihenfolge des Einschlages zu
kommt (vgl. Waldwirtschaftswert). 

Die praktische Anwendung beider Verfahl'en leidet unter del' Un
sicherheit del' Festsetzung del' Rechnungsgrundlagen. Das Ergebnis 
del' Rechnung wird von del' Art del' Verteilung del' altesten nnd alteren 
Bestande auf die Nutzungsperioden wesentlich beeinfiuBt. Hierbei steht 
abel' del' Willkiir ein ziemlich wei tel' Spielraum offen. Die Festsetzung 
del' Haubarkeitsertrage del' jiingeren Bestande und die Einschatzung 
del' Durchforstungsertrage ist nicht mindel' unsieher. Die Weiter
entwickelung del' bereits haubaren Bestande bis zum angenommenen 
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Nutzungsalter wird am zweckmaBigsten mittelst des Zuwaehsprozentes 
eingeschatzt. 

Als Schlufifolg('rung ergibt sich, daB die Methode des kombinierten 
Waldrentierungswertes die tatsachliche Verteilung der Altersklassen 
zwar erfaBt, den genauen Vermogenswert aber nicht feststellen kann. 
Sie <larf daher nur angewendet werden, wenn der Wert des vor
handenen Holzvorrates samt Boden nach MaBgabe einer jahrlichen 
allmahlichen Abnutzung iiberschIagig rasch ermittelt werden solI, 
z. B. fur Steuerzwecke (ZinsfuB S. 34), Vermogensinventarisierung, 
Waldbeleihung. 

C. Der Waldwirtschaftswert. 
Der Waldwirtschaftswert ist keine selbstandige aus dem Rahmen 

des Waldwertes herausfallende Wertart, sondel'll stellt nur eine Um
formung des Waldwertes zur Erfassung eines vOriibergehenden MiB
verhaltnisses zwischen dem Bodenwert und der ,Bestandsleistung dar. 
Er kommt dann zur Geltung, wenn ein vorhandener Bestand vermoge 
seiner Holzart und Verfassung durch seinen Wertzuwachs den 
Produktionsaufwand nicht voll zu deck en vermag, abel' trotzdem aus 
verschiedenen Riicksichten nicht sofort genutzt werden soll. 

Diese FaIle sind gegeben, wenn die Holz- oder Betriebsart nicht 
standortsgemaB ist und wenn standortsgemaBe Bestande nach ihrer 
finanziellen Hiebsreife noch langere Zeit weiter wachsen sollen. 

Der rechnerische Weg ergibt sich aus folgendem GedaIj-kengang. 
Del' Bodenertragswert bemiBt sich nach del' finanziellen Umtriebszeit 
der standortsgemaBen Holz- und Betriebsart. Dieser Bodeilwert ist 
der Verkehrs- oder Vermogenswert des Bodens. Solange ein nicht 
standol'tsgemaBel' Bestand auf dem Boden stockt, kann, aber del' 
Waldbesitzer diese hOchstmogliche forstliche Bodenrente nicht erwirt
schaften. Er erhalt in der Wuchsleistung des ertragsarmeren Be
standes nur die diesem entsprechende kleinere Bodenrente; der 
Untersehied zwischen der hoehstmoglichen Bodenrente, auf die der 
Bodenwert aufgebaut ist und del' tatsachlich el'reichbaren muB dem 
Erwel'ber des Waldstiickes vergiitet werden. RechnungsmaBig kann 
dies dadurch geschehen, daB man entweder die Differenz del' Boden
renten bzw. Bodenwerte in Rechnung stellt odeI' daB man die hohere 
Bodenrente dem Bestandswert allein zur Last legt. 

1. Der Waldwirtschaftswert noch nicht hiebsreifer Bestande, wenn 
die Holz- oder Betriebsart dem Standort nicht angepaBt ist. 
Grundlagen fiir das Rechnungsbeispiel: 
Ein 25 jahrigel' Buchenbestand der 1. Standortsklasse stockt auf 

einem Fichtenboden II. Standortsklasse und soll noch bis zum Alter 
von 70 Jahren stehen bleiben. Nach seinem Abtrieb folgt die Fichte. 
Der Bodenertragswert der Buche ist 355 M., jener der Fichte bei 
80jahriger Umtriebszeit 1057 M. 

Die Ertrage der Buche sind: A70 = 3741 M., Dao. 1,0370-30 + ........ D601,0370-60=1186M.; c=50M., v=9M., p=3 0/o. 
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Del' wil'kliehe Verkehrswert des Bodens ist 1057 M., der wirkliehe 
wirtschaftliehe Vermogenswert des Bestandes (Erwartungswert) 819 M. 
Die Summierung beider Werte wiirde einen Waldwert von 1057 +819 
= 1876 M. ergeben. 

MiiBte der 25jahrige Buehenbestand sofort abgetrieben werden, 
weil der Boden zum Bau einer Eisenbahn benotigt wird, dann miil3te 
dem Besitzer dieser Waldwert als Vergiitung gewahrt werden. 

Wird aber der Bestand samt Boden zur Weiterbewirtschaftung 
verkauft, dann kann der Waldwert von 1876 M. nieht der Kaufpreis 
sein, wei! der Kaufer die Fiehtenbodenrente erst dann bezieht, wenn 
der vorhandene Buchenbestand sein 70jahriges Abtriebsalter erreieht 
hat und an seine Stelle die Fiehte getreten ist. 

1. Verfahren. 

Man bereehnet den Bestandserwartungswert mit dem der 
gegebenen Holzart entspreehenden Bodenertragswert, setzt den der 
standortsgemaBen, wenn aueh nieht vol'handenen Holzal't angemessenen 
Bodenertragswert hinzu und zieht hiervon fiir den Zeitraum, in 
welehem die nicht standortsgemaBe Holzart den Boden noeh in An
sprueh nimmt, den Vorwert der Differenz der beiden Bodenertrags
werte ab. 

a) HE.). = ~741_+ 1186 + 355 + 300 _ (355 + 300) 
-,) 1,0370- 25 

= 5582 . 0,264 - 655 = 1474 - 655 = 819 M. 

b) Fiehtenbodenwert 1057 M. 

c) Wah rend der nachsten 45 Jahre geht jahrlich die Differenz der 
Bodenrenten, namlich (1057 - 355) 0,03 M. verloren. Der Jetztwert 
ist (Formel VII b) 

_ (1057 - 355) 0,03 (1,0370-?5 ~ 1) __ ~ '. __ r; 
1,0370- 25 .0,03 - ~1,06. 24,519 - 017 M, 

d) Waldwirtsehaftswert 819 + 1057 - 517 = 1359 M. 

Dieses Verfahren 1st mit der Formel des Walderwartungswertes 
nieht durchfiihrbar. Es hat gegeniiber den beiden folgenden Verfahren 
den Vorzug, daB der Bestandswert und der Bodenwert mit ihrem 
wirkliehen Vermogenswert erseheinen und die wahrend der Dber
gangszeit zu Verlust gehende Bodenrente, die dem K auf e r gut
geschrieben werden muB, klar hervortritt. 

Den Vorwert der Bodenrentendifferenz, urn den der ganze Wald
vermogenswert verkleinert wird, kann man aueh in Beziehung bringen 
entweder nur zu dem Bodenwert, der im gegebenen Beispiel dann nieht 
1057 M., son del'll nur 1057 - 517 = 540 M. betragt, oder nur zu dem 
Bestandswert, del' dann anstatt mit R19 M. nur mit 819 - 517 = 302 l\L 
zu veransehlagen ist. 
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2. Verfahren. 

1. Man berechnet den Bestandserwartungswert mit dem del' 
vorhandenen Holzart entsprechenden Bodenertragswert, ftigt den 
gleichen Bodenwert hinzu und auBerdem noch den auf die Gegen
wart diskontierten Mehrwert, den der Boden nach del' Entfernung 
des jetzigen Bestandes durch die Aufforstung mit der standorts
gemaBen Holzart erlangen wird. 

a) HE25 wie beim 1. Verfahren = 819 M. 
b) Buchenbodenwert = 355 M. 
c) Unterschied del' Bodenwerte del' Fichte und Buche nach 70-25 

= 45 J ahren, diskontiert auf die Gegenwart: 

1057 ;~~5 = 702.0,264 = 185 M. 
1,0 

d) Waldwirtschaftswert 819 + 355 + 185 = 1359 M. 
Bei diesem Verfahren bleibt dem Bestandswert seine GroBe als 

objektiver Vermogenswert gewahrt, del' Bodenwert hingegen entspricht 
nicht dem wirklicben Verkehrswert. Da dieser bei del' spateren 
Bestockung mit del' Fichte zur Geltung kommt, muB dem Vel' k auf e l' 
del' Sprung yom Buchenbodenwel't auf den }'ichtenbodenwert gut
geschrieben werden. 

2. Man unterstellt in del' Formel des Walderwal'tungswel'tes 
den Bodenertragswert del' vol'handenen Holzal't und fiigt dem El'gebnis 
den diskontiel'ten Mehrwert des Bodens wie vorbin hinzu. 

WE _ 3741 + 1186 + 355 + 300 300 
a) 25 - 1 0370- 25 , 

= 5582.0,264 - 300 = 1474 - 300 = 1174 M. 

b) Unterschied del' Bodenwel'te wie vorhin = 185 M. 
c) Waldwil'tschaftswert 1174 + 185 = 1359 M. 

3. Verfahl'en. 
1. Man unterstellt in der Formel des Bestandserwal'tungs

wertes den wirklichen hochsten, wenn auch del' vorhandenen Holz
art nicht ange~essenen Bodenertragswel't und fiigt dem El'gebnis 
diesen Bodenwert hinzu. 

HE _ = 3741 + 1186 + 1057 + 300 _ (1057 + 300) 
a) 20 1,0370- 25 . 

= 6284.0,264 - 1357 = 1659 -- 1357 = 302 M. 

b) Fichtenbodenwert 1057 M. 
c) Waldwirtschaftswert 302 + i057 = 1359 M. 
Del' Bestandswert, den man so erhalt (302 M.), ist nicht del' ob

jektive Vermogenswert des Bestandes, sondern del' Be s tan d s wi l' t
schaftswert, d. h. eine HilfsgroBe, die nul' in Verb in dung mit 
dem eigentlichen Vermogenswert des Bodens Sinn und Bel'echtigung 
hat. Da del' Buchenbestand die Fichtenbodenrente nicht aufbringen 
kann, wi I'd er zum Schuldner des Bodens und wi I'd zul' Bezahlung 
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del' Fichtenbodenrente vel'urteilt. Daher erscheint del' Vermogens
wert hie l' nur mit 302 M. anstatt mit 819 M. 

Fiir sich ailein ist diesel' Bestandswert dann nicht brauchbar, 
wenn aus AnIaB einer vorzeitigen Nutzung odeI' einer Beschadigung 
des Bestandes del' Schadenersatz berechnet werden solI. 

2. Man unterstellt in del' Formel des Walderwartungswertes 
den wirklichen hochsten, wenn auch del' vorhandenen HoIzart nicht 
angemessenen Bodenertragswert. 

W _. 3741 + 1186 + 1057 + 300 _ 300 
E20 1 037C - 25 , 

= 6284 . 0,264 - 300 
= 1659 - 300 = 1359 M. 

2. Del' Waldwirtschaftswert hiebsreifer Bestande. 

Hat ein Bestand die finanzielle Umtriebszeit ubersehritten, so ist 
lediglich sein Abtriebswert maBgebend. Del' Waldwert setzt sieh aus 
diesem und dem Bodenwert zusammen. 

Kann odeI' solI indessen del' Bestand aus bestimmten Rucksichten, 
z. B. urn die Nachhaltigkeit del' jahrliehen Nutzung aufreeht zu er
halten, wegen bestehender Rechtholzabgaben usw., nieht sofort ein
gesehlagen werden, dann entsteht die Frage, ob del' Erwerber des 
Waldes in del' Lage ist, dies en Waldwert anzuerkennen, odeI' ob er 
nul' den Wirtsehaftswert bieten kann. 

Es sind zwei Faile zu unterscheiden: 

1. Fall. Die vOl'handene Holz. und Betl'iebsal't wil'd nach dem Abtrieb 
des Bestandes wieder nachgezogen. 

Del' Bodenwert bemiBt sieh in diesem Falle nach dem Ertrag del' 
vorhandenen HoIz- und Betriebsart. Hat del' Bestand abel' die 
finanzielle Umtriebszeit uberschl'itten, dann ist sein jahrlieher Werts
zuwachs kleiner als del' Produktionsaufwand. Diese Unterbilanz 
wird noeh vergroBert, wenn del' nQrmaIe SehluBgrad nieht mehr vor
handen ist und die Qualitat des HoIzes riickgangig wird. 

Entseheidend ist die VerfUgungsfreiheit des Erwerbers und die 
Stellungnahme des Verkaufers. Daher hat in diesem Fall del' Wirt
schaftswert einen stark subjektiven Charakter. 

Del' Erwerber kann geltend machen, daB nach seiner Wirtschafts
gebarung die vorhandenen abtriebsreifen Bestande wegen des Grund
satzes del' jahrlichen nachhaltigen Nutzung, del' Gefahr del' Dber
fiillung des Holzmarktes, del' Schwierigkeit del' Wiederaufforstung usw. 
nieht auf einmal, sondel'll nul' aIImahlich zur Nutzung kommen 
konnen. Fur ihn konne nieht del' Abtriebswert bei sofortiger Nutzung, 
sondel'll nul' del' Wirtschaftswert in Betracht kommen. Steht del' 
Wald unter Staatsaufsicht (Gemeinde-, Stiftungswald), dann kann del' 
aIImahliche Abtrieb sogar bindend sein. 

Del' Verkaufer kann einwenden, daB fUr ihn die personlichen Griinde 
des Erwerbers gleichgiiltig sind. Er selbst wurde die Bestande sofort 

E II d res, Waldwertrechnung Ulul Forststatik. 4. Aun. 11 
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auf einmal nutzen oder er konnte sie an einen Holzhandler zur sofortigen 
Nutzung verkaufen. Werfe in del' nachsten Zeit del' Sturmwind die 
Bestande zu Boden oder muBten sie infolge einer anderen Kalamitat 
eingeschlagen werden odeI' wtirden die Bestandstlachen fUr offentliche 
Zwecke enteignet, dann erhalte der Erwerber den Unterschied zwischen 
Wirtschaftswert und Abtriebswert als Geschenk. 

Stichhaltig sind die Grtinde beider Interessenten. Die Entscheidung 
kann Dur durch einen Vergleich getroffen werden. 

Fur beide Teile gleichbindend kann der Wirtschaftswert unter Um
standen bei Schutzwaldungen sein. 

Will sich der Erwerber des Waldes gegen den aus der Verzogerung 
des Abtriebes entstehenden Verlust schiitzen, dann darf er den Bestand 
nicht nach seinem gegenwartigen Abtriebswert, sondern nur nach seinem 
dem Erwartungswert gleichkommenden Wirtschaftswert einwerten. 

Hier liegt also der Ausnahmefall vor, daB del' Bestandserwartungs
wert auch noch auf Bestande angewendet wird, die die finanzielle Um
triebszeit bereits hinter sich haben. 

Be is pie I: Ein 70 jahriger Buchenbestand 1. Standortsklasse mit 
einem Abtriebswert von 3741 M. wird mit dem Boden, dessen hOchster 
Ertragswert fUr die Buchenwirtschaft 355 M. ist, verkauft. Die Buche 
wird auch spater wieder nachgezogen. Wird der Bestand sofort genutzt 
und verjtingt sich die Buche infolge eines reichlichen Samenjahres 
sofort wieder, dann kann der Kaufer einen Preis von 3741 + 355 = 
4096 M. zahlen. 

Will der Kaufer den Bestand aber ein Abtdebsalter von 100 Jahren 
erreichen lassen, dann kommt fiir ihn nur der Wirtschaftswert in Be
tracht. 

1m 100jahrigen Alter betragt der Abtriebswert je ha 6637 M. An 
Durchforstungsertragen gehen ein: D70 = 347M., Dao = 359 M., D90 = 
371 M.; prolongiert auf das Abtriebsjahr = 1989 M. Verwaltungskosten 
9 M., P = 3 %. Der Bodenertragswert fUr die 100 jahrige Umtriebszeit 
ist 278 M. 

An sich ist das gegenwartige Alter des Altbestandes gleichgiiltig, 
es kommt nur auf seine Holzmasse und deren Wert an. MaBgebend 
ist der Zeitraum, den der Bestand noch auf dem Boden verbringt und 
der Abtriebswert im Jahre der Nutzung. 1m vorIiegenden Faile betragt 
die Dbergangszeit 30 Jahre. 

1. Verfahren. 

Man berechnet den Bestandserwartungswert mit dem dem tat
sachlichen Abtriebsalter entsprechenden Bodenertragswert, setzt den 
Bodenertragswert der finanziellen Umtriebszeit hinzu und zieht hiervon 
fitr die Anzahl der Jahre, die der Altbestand auf dem Boden nocll ver
bringt, den Vorwert der Differenz beider Bodenertragswerte abo 

HE- - 6637 + 1989 + 278 + 300 _ 978 + "00 
a) ,() - 1 03100-70 (~;) ) , 

= 9204 .0,412 - 578 = 3792 - 578 = 3214 M. 
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b) Bodenertragswert del' finanziellen Umtriebszeit = 355 1\1. 
e) Wahrend del' naehsten 30 Jahre buBt del' Besitzer jahrlieh die 

Differenz del' Bodenrenten, namlieh (355 - 278) 0,03 M. ein. Del' Jetzt
wert ist naeh Formel VII b 

_ (355 - 278) 0,03 (1,03100-70 - 1) __ 9" __ 

1,03100 - 70 .0,03 - ~,v1 . 19,6 - 45 M. 

d) Waldwirtsehaftswert 3214 + 355 - 45 = 35241\1:, 

2. Verfahren. 

Man bereehnet den Bestandserwartungswert wie beim 1. Ver
fahren mit dem fUr das Abtriebsalter sieh ergebenden BOdenertragswert, 
addiert den gleiehen Bodenwert hinzu und auBerdem noeh die auf die 
Gegenwart diskontierte Differenz des Bodenertragswertes del' finan
ziellen Umtriebszeit und del' tatsaehliehen Abtriebszeit. 

a) HEiO wie beim 1. Verfahren = 3214 M. 
b) Bodenertragswert del' 100jahrigen Abtriebszeit = 278 M. 
e) Untersehied del' Bodenertragswerte del' finanziellen und del' 

100 jahrigen Abtriebszeit, diskontiert auf die Gegenwart: 
355 - 278 

. 100-70 = 77 . 0,412 = 32 M. 1,0.1 

d) Waldwirtsehaftswert 3214 + 2i8 + 32 = 3524 M. 
Be mer k un g: Fur a) und b) k6nnte man aueh den Walderwartungs

wert direkt ableiten. 

3. Verfahren. 

Man unterstellt in del' Formel des Bestandserwartungswertes den 
Bodenertragswert del' finanziellen Umtriebszeit und fugt dem Ergebnis 
den gleiehen Bodenwert hinzu. 

6637 + 1989 + 355 + 300 
a) RE70 = 1,03100- 70 - (355 + 300) 

= 9281 .0,412 - 655 = 3824 - 655 = 3169 M. 
b) Bodenertragswert del' finanziellen Umtriebszeit = 355 M. 
e) Waldwirtschaftswert 3169 + 355 = 3524 M. 

B emerkung: Man k6nnte aueh den Walden,Tartungswert direkt 
ableiten. 

2. Fall. Die vorhandene Holz- und Betriebsart ist llicht standol'tsgemiiB, 
nach dem Abtrieb des Bestandes wird eine andere Holzart begriindet. 

Del' Bodenwert bemiBt sieh in diesem 1<'all naeh dem Ertrag del' 
kommenden Holz- und Betriebsart. Solange del' ertragsarmere Bestand 
den Boden noeh bestoekt, ist sein jahrlieher Wertszuwaehs kleiner als 
del' Produktionsaufwand, del' info1ge des h6herell Bodellwertes noell 
groBer ist als im 1. Fall. 

11* 
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Del' Wil'tschaftswel't des vorhandenen Bestandes deckt sich daher 
nicht mit seinem gegenwartigen Abtriebswert. Wie im 1. Fall kommt 
del' Wirtschaftswert dem Erwartungswert gleich. 

Beispiel: Del' 70jahrige Buchenbestand stockt auf einem Fichten
boden mit einem Ertragswert von 1057 M.· 

Wird del' Bestand sofort genutzt und die Fiehte sofort kultiviert, 
dann ist del' reelle Waldwert 

3741 + 1057 = 4798 M. 
SoIl abel' del' Buchenbestand 100 Jahre alt werden, dann ist del' 

Wirtschaftswel't maBgebend. 

1. Vel' f a hI' e n. 

Man bereehnet den Bestandserwartungswel't mit dem hochsten 
Bodenertragswert des vorhandenen Bestandes, fUgt den Bodenertrags
wert del' kiinftigen Holzart hinzu und zieht den Vorwert del' Differenz 
del' Bodenrenten fUr die Zahl del' Jahre, die del' Altbestand noch auf 
dem Boden zubringt, abo 

HE = 6637 + 1989 + 355 + 300 _ 355 + 300 
a) 70 1 0310U-70 ( ) , 

= 9281 .0,412 - 655 = 3824 - 655 = 3169 M. 

b) Fichtenbodenwert = 1057 M. 
c) Wahrend del' naehsten 100 - 70 = 30 Jahre biiBt del' Besitzer 

jahrlich (1057 - 355) 0,03 M. Bodenrente ein. Jetztwert 

_ (1057 - 355) 0,03 (1,03 1OG-70 - 1) = _ 21 06 196 = _ 413 M. 
1,013100 70. 0,03 ' ., . 

d) Waldwirtschaftswert 3169 + 1057 - 413 = 3813 M. 

Berne rk ung. Anstatt mit dem Bodenertragswert del' finanziellen 
Umtriebszeit del' Buche von 355 M. konnte man die l{echnung aueh 
mit dem Bodenertragswert del' 100 jahrigen Umtriebszeit yon 278 M. 
durchfiihren. Alsdann wiirde 

a) HEiO = 3214, b) 1057, c) 458, d) 3214 + 1057 - 458 = 38131\1. 

2. Verfahren. 
Man berechnet den Bestandserwartungswert wie heim 1. Verfahl'en 

mit dem hochsten Bodenertragswert des vorhandenen Bestandes, fiigt 
den gJeiehen Bodenwert hinzu und auBel'dem noeh die auf die Gegenwart 
diskontierte Differenz del' Bodenertragswerte del' jetzigen und kiinftigen 
Holzart. 

a) HE70 wie beim 1. Verfahren = 3169 M. 
b) Hochster Buchenbodenertragswert = 355 M. 
c) Unterschied des Fiehtenboden- und des Buchenbodenwertes, dis

kontiert auf die Gegenwart: 
1057 - 355 

- 702 .0,412 = 289 M. 
1,03100- 70 
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d) Waldwirtschaftswert 3169 + 355 + 289 = 3813 M. 
Bemerkung. 1. Wurde mananstatt des Bodenertragswertes von 

355 M. den der 100jahrigen Umtriebszeit von 278 M. unterstellen, dann 
wiirde 

a) HE70 = 3214, b) 278, c) 321, d) 3214 + 278 + 321 = 38131\'1. 
2. Ffir a) und b) konnte man auch den Walderwartungswel't direkt 

ableiten. 

3. Verfahren. 
Man berechnet den Bestandserwartungswert mit dem BOdenertrags

wert des kunftigen Bestandes und fUgt dem Ergebnis den gleichen 
Bodenwert hinzu 

HE = 6637 + 1989 + 1057 + 300 _ 105~ + 300 
a) 70 1 03100- 70 (I) , 

= 9983.0,412 -135J = 4113 - 1357 
= 2756 M. (Bestandswirtschaftswert). 

b) Fichtenbodenwert = 1057 M. 
c) Waldwirtschaftl:lwert 2756 + 1057 = 3813 M. 

Bemerkung. Man konnte auch den Walderwartungswert direkt 
ableiten. 

Zur Ermittelung des kunftigen Abtriebswertes kann man mangels 
anderer Anhaltspunkte zweckmaBig vom Wertszuwachsprozent oder 
Durchschnittszuwachs ausgehen. Die noch in Aussicht stehenden 
Zwischennutzungen durfen nicht vergessen werden. 

Die Diskontierung des spateren Abtriebsertrages fUr sich allein gibt 
zu hohe Ergebnisse, weil die Rente des Bodenbruttowertes dem Bestand 
noch zur Last gelegt werden muB. Daher muB eben del' Bestands
erwartungswert abgeleitet werden. Wurde man in dem Beispiel des 
1. Verfahrens die Bodenbruttorente vernachIassigen, dann wiirde die 
Diskontierung der Ertrage 3554 M. ergeben, wabrend der volle Bestands· 
erwartungswert sicb auf 3169 M. berechnet. Die Differenz von 385 M. 
entfallt auf die Bodenbruttorente. 

Nehmen die hiebsreifen und uberhiebsreifen Altbolzbestande, die 
nocb langer stehen bleiben sollen, eine g roB ere Flache ein, dann er
halt man das zuverlassigste Ergebnis; wenn der Wirtschaftswert fUr 
die in den einzelnen Betriebsjahren voraussichtlich zum Abtrieb ge
langenden I3estandsteile besonders berechn,et wird. Oder man bildet 
kurze Pel'ioden und wendet das beim kombinierten Waldrentierungs
wert angegebene 2. Verfahren an (8. 156). 

Ein mehr summarisches Verfahren, das aber wegen del' Unsicher
heit der Festlegung des Nutzungsganges wohl gerechtfertigt sein kann, 
bestebt darin, daB man unterstellt, der Einschlag der ganzen Altholz
flache erfolge auf einmal in del' Mitte des hierfUr in Aussicht genommenen 
Zeitraumes. Man berechnet dann den Wirtschaftswert fiir ein Hektar 
nach einem der angegebenen Verfahren und multipliziert das Ergebnis 
mit der Gesamtflache. 
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Beispiel. Eine mit BuchenaItholz bestockte Flache von 150 ha solI im Rahmen 
des nachhaltigen Betriebes innerhalb von 30 Jahren abgenutzt werden. An die 
Stelle der Buche tritt die Fichte. Der gegenwartige Abtriebswert eines Hektars 
betrltgt durchschnittlich 3741 M. Das Wertzuwachsprozent kann fiir die nachsten 
10 Jahre auf 2,2%, von da ab auf 1,8°,0 veranschlagt werden. Es wird fiir die 

Rechnung angenommen, daB die ganze Flitche nach 32° = 15 Jahren auf einmal 

abgetrieben wird. Nach 10 Jahren flillt je ha ein Durchforstungsertrag von 
371 M. an. Der Bodenertragswert der Buche ist 355 M. jener der Fichte 1057 M., 
v=9M., p=3 % • 

Der Wirtschaftswert eines Hektars berechnet sich fiir 1 ha nach dem 1. Ve1'
fahren wie folgt: 

Der Abtriebswert nach 15 Jahren ist 

3741.1,02210 .1,0185 = 3741.1,243.1,093 = 5082 M. 

a) HE = 5082 + 371 .1,0315 -.10 + 355 + 3UO _ (355 + 300) 
1,0310 • 

= (5082 + 430 + 355 + 300) 0,642 - 655 
= 6167 .0,642 - .655 = 3959 - 655 = 3304 M. 

b) Fichtenbodenwert = 1057 M. 

c) Diskontierte Differenz der Bodenrenten 

_ (1057 - 355) 0,03 (1,0315 - 1) = _ 21 06.11 938 = _ 251 M. 
1,0315 .0,03 ,) 

d) Waldwirtschaftswert 3304 + 1057 - 251 = 4110 M. 

Fiir 150 ha ergibt sich ein Wirtschaftswert von 150 .4110 = 616500 M. gegen· 
iiber einem gegenwartigen Vermogenswert von 150 (3741 + 1057) = 719700 .VI. 

Die beiden anderen Verfahren wiirden zu demselben Ergebnis fiihren. 

Viedes Kapitel. 

Natiirliche Verjiingung und Kulturkosten. 
Wenn durch die nattirliche Verjtingung die Kulturkosten ganz er

spart werden soUten, dann mtissen gleichwohl solche fUr die J<'est
steHung der objektiven Boden-, Bestands- und Waldwerte verrechnet 
werden. Dies ergibt sich aus fo1genden Erwagungen. 

1st A100 = 10000 M., V = 300 M., c = 100 M., P = 30;0, u = 100 J., 
ill = 40 J., dann berechnen sich bei VernachHissigung der Durch
forstungsertrage folgende Werte: 

B100 ohne Kulturkosten = 249 M., mit Kulturkosten = 144 l\L, 
HEJO U. HK40 " " = 1~43 M., " " = 1330 Jl.L, 
WE40 u. WK40 " " = 1492 M., " " = 1J74 M. 

Ob ein Bestand nattir1ich verjtingt wird, hangt nicht bloB von der 
technischen Moglichkeit ab (Samenjahr, Bodenverfassung), sondern auch 
von dem Willen und Konnen des Wirtscbafters. Die Ersparung der 
Kulturkosten durch nattirliche Verjtingung tragt somit einen zufalligen 
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und subjektiven Charakter. Umstande diesel' Art mussen abel' bei 
del' Festsetzuug objektiver Tauschwerte ausscheiden. AuBerdem kommt 
bei einem Holzartenweehsel die naturliche Verjungung uberhaupt nicht 
in Betraeht. 

Del' Bod e n wert berechnet sieh ohne Kulturkosten entspreehend 
hOher. Wird del' holzleere Boden verkauft, dann ist die natUrIiehe 
Verjungung uumoglich geworden und dem Kaufer kann nieht zugemutet 
werden, diesen hoheren Bodenwert zu bezahlen. 

MuB fUr einen noeh nieht hiebsreifen Be s tan d Vergutung odeI' 
Schadenersatz geleistet werden, dann erhalt del' Besitzer bei natur
Iieher Verjiingung weniger als bei kunstlicher. 

Ein 4jahriger Tannenanflug hat naeh obigen Voraussetzungcn 
einen Kostenwert von (249 + 300) (1,034 -1) = 69 M., wahrend eine 
4jahrige Pflanzung mindestens 150 M. kostet. 

Beim Waldwert sind die Untersehiede weniger groJ3, doeh ist 
jener ohne Kulturkosten etwas hoher. 

Aus diesen Gegenuberstellungen geht hervor, daJ3 del' personliehe 
Gewinn, del' dem Waldbesitzer aus del' naturIichen Verjungung er
waehsen kann, auf die objektiven Boden- und Bestandswerte nieht 
ubertragen werden darf, ebensowenig wie del' Verlust, den del' 
W a I d b e sit z e I' d u I' C hun not i g h 0 h e K u 1 t u l' k 0 s ten e rl e ide t. 

Selbstverstandlich sind die indirekten Ausgaben und Einnahme
ausfalle, die zur naturliehen VerjUngung in Beziehung siehen, in An
satz zu bringen. 

Sec h s t erA b s e h nit t. 

Praktische Gesichtspunkte ffir die Durchftihrung 
von Wertsberechnungen. 

I. Die Berechnung des Wertes groJ3erer WaldfHichen. 

1. Allgemeines. 
Die Festsetzung des Wertes groBerer odeI' kleinerer Waldflaehen 

ist in Wirklichkeit viel einfacher und leiehter als es nach del' TheOl'ie 
erseheint. Denn in dem konkreten Waldzustand sind die Mittel und 
Wege in naturlieher Weise vorgezeichnet, deren Anwendung und Ein
haltung zum Ziele ftihrt. Die Theorie muJ3 aIle mogliehen und denk
baren FaIle ersehOpfen. In del' Praxis dagegen liegt in del' Regel nUl' 
ein ganz bestimmter Fall VOl', uber dessen Behandlung man meistens 
sofort im klaren ist, wenn man eben die Theorie beherrscht. 

Ferner muJ3 man bedenken, daB jede Waldwertsberechnung in letzter 
Linie auf eine Schatzung hinauslauft, fUr welche die Fol'meln und ziffern
maJ3igen Ansatze nul' die Unterlagen bilden. Wenn zehn Sachvcrstandige 
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unabhitngig voneinander den Wert des gleichen Waldes berechnen, 
werden zehn verschiedene Resultate herauskommen. Dieses Schicksal 
teilt indessen die Waldwertrechnung mit den Recbnungsverfabren alIer 
anderen Gewerbe. Del' Wert eines landwirtscbaftlichen Gutes ist noch 
viel schwieriger festzustellen als del' eines Waldgutes. Auch del' Wert 
eines Hauses beruht auf schwankenden Rechnungsgrundlagen. Del' 
Wert eines jedell Gntes fuBt scblieBlich auf del' Anerkennung seitens 
des Besitzers odeI' Kaufers, d. h. auf snbjektiven Erwagungen, jede 
Preisfestsetzung zuletzt auf einem KompromiB nnter den Interessenten. 

Das sicherste Verfahren zur Berechnnng des Wertes 
groBerer Waldungen besteht darin, daB man die Werte 
alIer Waldteile einzeln berechnet und die Ergebnisse 
addiert. Dabei sind die Grundsatze des Waldwirtschaftswertes 
zn beachten. Die :Methoden des Waldrentierungswertes bieten keine 
Garantie fiir zuverlassige genane Ergebnisse. 

Die Sonderberechnung del' einzelnen Waldteile bietet zugleich den 
auBeren Vorteil, daB die Rechnung durchsichtig und leicht kontrollier
bar ist. 

Inwieweit es, ohne die Genauigkeit zn beeintrachtigen, moglich ist, 
mehrere Waldteile zusammenzuwerfen und als ein Rech
nungsobjekt zu betrachten, muB del' gesnnde Menschenverstand von 
Fall zu Fall entscheiden. Da eine oberflachliche und hastige Behand
lung von Waldwertsberechnungen zu groBen Vermogensverlusten fiihren 
kann, darf del' Zeitverbrauch keine Rolle spiel en. Die ausfiihrlichste, 
wenn auch vielIeicht nmstandlichste Rechnungsart, ist in del' Regel 
auch die beste. Merkwiirdigerweise werden abel' in del' Regel die 
Werte umfangreicher Waldkomplexe in del' Praxis summarischer, also 
weniger gena u berechnet als die Werte einzelner Flachen. 

Jede Waidwertsberechnnng muB mit del' Festsetzung des Boden
wertes beginnen. Erst dann folgt die Berechnung des Bestandswerte. 

Die direkte Ableitung des Waldwertes mit Hilfe del' einschIagigen 
Formeln ist direkt zu widerraten. Denn einmal konnen dabei leicht 
Fehler und Feblschliisse mit unterlaufen. dann abel' laBt del' en bloc 
hergeleitete Waldwert die erste Anforderung an jede Rechnung, die 
Durchsichtigkeit, vermissen. Jeder Interessent will wissen, wieviel yom 
Waldwert auf den Bodenwert einerseits nnd auf den Bestandswert 
andererseits irifft. Schon deswegen, weil del' Boden ein dauerndes 
Produktionselement ist, del' Bestand dagegen ein fliissiges, anfzehrbares 
Kapital. 

Del' formelle Gang einer groBeren Waldwertsberechnung wird zweck
maBig in folgender Weise geordnet. 

Del' Rechner geht unter Zuziehung del' ortsknndigen Beamten, del' 
Besitzer usw. von Bestand zu Bestand nnd macht sich vorlaufige 
Notizen iiber: Bodengiite, Holz- nnd Betriebsart, Alter, Wiichsigkeit 
nnd Bestocknngsgrad (SchneebruchlOcher usw.), ferner nach welchel' 
Methode del' Bestandswert zu berechnen ist, ob als Kosten-, Erwartungs
odeI' Abtriebswert; ob in einem Bestand wegen wahrnehmbarer Ver
schiedenheiten ortliche Ausscheidungen notig sind; welche Bestande 
gekluppt werden miissen und welche eventuel! nach Ertragstafeln ein-
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gesehatzt werden konnen; wo besondere Hohenmessungen angezeigt 
sind usw. 

Mit Hilfe diesel' Feststellungen, die zunaehst noeh unverbindlieh 
sind, gewinnt man die Anhaltspunkte fiir das weitere Vorgehen. Die 
vorzunehmenden Flaehenmessungen und Bestandsaufnahmen, die dar
auf folgen, ftihren zu den tatsaehlichen Feststellungen und geben Ver
anlassung, die vorlaufigen Feststellungen naeh del' einen odeI' anderen 
Riehtung hin zu korrigieren. Dem Hilfspersonal ist seine Aufgabe 
genau vorzusehreiben. 

2. Die Feststellung der Bodenwerte. 

Die Regel ist die Bereehnung des Bodenertragswertes. Ob sich 
die Parteien von vornherein auf einen bestimmten Verkehrswert einigen 
wollen, ist natiirlieh Ermessenssaehe. Ratlich erseheint· diesel' Weg 
nieht ohne weiteres. 

Bezuglieh des Bodenertragswertes ist auf die friiheren AusfUhrungen 
zu verweisen. Aueh die Veransehlagung des Tauschwertes des Bodens 
kann grundsatzlieh nul' unter Anlehnung an den Bodenertragswert 
erfolgen, del' sieh naeh MaBgabe del' technisch mogliehen und ratliehen 
gfinstigsten Bewirtschaftung ergibt. Das ist del' Bodenertragswert del' 
finanziellen Umtriel1szeit del' standortsgemaBen Holz- und Betriebsart. 
Ein niedrigerer Bodenertragswert kann nul' die Ausnabme bilden, die 
wohl begrundet werden muB. 

Unter Umstanden muB man abel' fUr den gleiehen Bestand noeh 
einen zweiten Bodenertragswert bereehnen zum Zwecke del' Ermittelung 
des Bestandskosten- und Erwartungswertes. Wie auf S. 108 ausgeftibrt 
wurde, kann del' Bestand nul' fUr Aufzehrung del' Bodenrente verant
wortlieh gemaeht werden, die er seIber bei Einbaltung del' finanziellen 
Umtriebszeit erzeugt odeI' wenigstens erzeugen konnte. Daher darf 
in die genannten Bestandswerte aueh nur del' del' gegebenen Holz
und Betriebsart entspreehende hoehste Bodenertragswert eingesetzt 
werden,wenn es sich urn die Festsetzung des Tauschwertes handelt. 

Del' Bodenertragswert stiitzt sieh immer auf die d u I' e h s e h nit t -
Ii e hen norm a len E I' t rag e. Infolgedessen hat es keinen' Zweek, 
bei del' Festsetzung derselben in umfangreieheren Waldgebieten jeden 
kleinen Untersehied in del' Bodenqualitat zu respektieren. In Waldungen 
mit verscbiedenen Holzarten und weehselnden Standortsverbaltnissen 
ware eine solehe peinliehe A usseheidung geradezu unausfiihrbar. Zu
dem wiirde sie die Sieherheit des Reehnungsergebnisses gewiB niebt 
erhohen, schon deswegen, wei! man- z. B. die Fortentwiekllmg del' 
jiIngeren Bestande nieht mit absoluter GewiBheit voraussagen Kanno 

Die erste Frage ist immer die: Welche. Holzart ist die stand
ortsgemaBe? Hatmanesnaeh den gegebenenBoden- und Klima
verbaltnissen mit Laubholz odeI' mit Nadelholzboden zu tun? Welche 
Holz- und Betriebsart muB als die fUbrende betraehtet werden? Wenn 
man vom Laubholz ausgeht, dann ist die Voraussetzung, daB diese 
Bestockung naeh Lag~. del' Verhaltnisse dauernd beibehalten werden 
kann odeI' muB. Bei reinen Buehenwaldungen wird man diese V oraus-
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setzung regelmaBig nicht machen durfen. Bemel'kt sei, daB die Be
schaffung del' Geldertrage fitr das Laubholz schwierigel' ist als fUr 
das Nadelholz. Schon die Massenberechnung beim Laubholz ist un
sicherer (Derbholz und Reisholz). Dann bewegt sich die Ausscheidung 
der Sortimente und die Preisfeststellung fitr das Nutzholz in viel 
weiteren Grenzen als beim Nadelholz. Wenn es daher moglich und 
angemessen ist, den jetzt mit Laubholz bestockten Bodeu als Nadel
holzboden anzusprechen, dann gewinnt die Rechnung an Einfachheit 
und Sicherheit. 

Beim ausgesprochenen Nadelholzboden ist zunachst festzustelIen, ob 
es sich urn Fichten- odeI' urn Kiefernboden handelt. Wo die WeiBtanne 
heimatberechtigt ist, kann naturlich auch diese die Fuhrung ubernehmen. 

Innerhalb jeder standortsgemaBen Holzart sind dann die erkenn
baren Bodenqualitaten (Standortsklassen, Bonitaten) auszu
scheiden. Den zuverlassigsten AnhaItspunkt hierfur bildet die Baumhohe. 

Sehr oft wi I'd man mit drei Abstufungen del' Bodenqualitat aus
kommen. Jedenfalls tut man gut, die erste vorlaufige Ausscheidung 
nach den drei Gradcn: sehr gut (I), gut (II), schlecht (III) vorzu
nehmen. 1m ZweifeIsfalI kann man sich auch mit Zwischennoten 
(I-II, II-III) helfen. Mit Hilfe diesel' vorHiufigen Bewertung erlangt 
man einen Dberblick, wieviel Standortsklassen uberhaupt in Betracht 
kommen. Auf Grund del' tatsachlichen Erhebungen (Bodeneinschlage, 
Bestandsaufnahmen) ist es dann leicht, die vorhandenen Bodenunter
schiede an die allgemeinen Ertragstafeln anzugleichen odeI' LokaI
ertragstafeln, wenigstens fiir die alteren Bestande, zur Erhebung del' 
Durchschnittsertrage jeder Standortsklasse zu entwerfen. 

J e weniger Standortsklassen ausgeschieden werden mussen, urn so 
bessel'. Oft ist es tunlich, fUr verschiedene Standortsklassen mehrerer 
Holzarten g'emeinsame Bodenwerte festzustelIen, unter Umstanden 
z. B. Fichte III = Kiefer 1. Funf Standortsklassen kommen praktisch 
uberhaupt nul' fitr die Kiefer in Betracht. Ein Fichten- odeI' WeiB
tannenboden IV. und V. Klasse ist eben kein Standort fitr diese Holz
arten, .an ihre Stelle muB meistens die Kiefer treten. Ebenso gibt 
es fitr die Buche nUl' ausnahmsweise einen dauernden Standort IV. 
und V. Klasse. 

Es kann ubrigens vorkommen, daB auBer del' Massenbonitat auch 
noch eine We r t bon ita t ausgeschieden werden muB. Diesel' Fall ist 
gegeben, wenn ein Bestand. von geringer Massenerzeugung Sortimente 
liefert, die wegen ihrer bestimmten Form odeI' ihres besonderen Ge
brauchswertes besonders begehrt und hOher bezahlt werden als die 
Sortimente des besseren und massenreicheren Bestandes. Dermassen
ann ere Bestand kann dann einen gleichen oder hoheren Bodenertrags
wert liefern als die hohere Massenbonitat. Dieses Verhaltnis uber
tragt sich dann auch auf die Bestandswerte. Auch bei Kiefern und 
Eichen, deren Holzqualitaten bei gleichen AusmaBen weit auseinandel' 
liegen konnen, kann bei gleichem Masseng'ehalt eine Unterscheidung 
nach Wertbonitaten notig werden. 

Betriebsformen, deren Fortbestand fUr die Zukunft zweifel haft ist, 
wie z. B. schlechtwuchsige Eichenschalwaldungen, zur Umwandlung 
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in Hoehwald bestimmte M.ittelwaldungen, werden bei der Bodenwerts
ermittelung am besten gar nieht beriicksiehtigt. Man schatzt solche 
Boden naeh dem Ertrag einer Hauptholzart ein. 

In hiigeligem und bergigem Gelande spielt die Neigung zur 
Himmelsriehtung (Exposition) eine ausschlaggebende Rolle. Nord
und Osthange sind bei gleicher mineralischer Beschaffenheit der 
Bodenkrume wegen ihrer groBeren Bodenfrische in der Regel ertrags
reicher als Sild- und Westseiten. Darauf ist Riicksicht zu nehmen 
(KompaB !). 

Besondere Vorsicht erheischt die Einschatzung von Kultur
flachen. Man darf sich weder durch den iippigen Wuchs junger 
Kulturen zu allzu hohen Schatzungen noch durch vorhandene Liicken 
und geringere Wuchsigkeit zu besonders niedrigen Schatzungen ohne 
weiteres verleiten lassen. Das Gedeihen von KU'lturen hangt vielfach 
von del' Art del' Begrundung und von voriibergehenden Verhaltnissen 
ab und laBt nicht immer einen SehluG auf die spiitere Bestandsent
wickelung zu (Pflanzenmaterial, schlechte Ausfiihrung, Fullerde, Hu
mus in den oberen Schichten, Witterung, Frost und Hitze, Insekten 
und Pilze, zu diehte Saat odeI' Pflanzung. Herkunft des Sam ens, 
WildverbiB, Beschadigung bei del' Holzausbringung usw.). Kiefern
kulturen gedeihen in del' Regel auch auf armen Sandboden in den 
ersten Jahren vortrefflich, bis sich das Heidekraut einstellt. Sehr 
triigerisch ist die Larche und Laubholzstockausschlag. Einen guten 
Anhaltspunkt geben vorhandene Bestandsreste (DberhaJter), die an
grenzenden Bestande, die Ertrage des fruheren Bestandes. 

Mit Bod e 11 e ins chI age n soIl man in zweifelhaften Fallen nicht 
sparen. Vorzugliche Dienste leistet del' Erdbohrstock von Gel' son. 

3. Die Feststellung der Bestandswerte. 
Ais Regel gilt, daB del' Wert del' jungeren Bestande als objektiver 

Kostenwei·t, del' Wert del' mittelalten und alteren Bestande als Er
wartungswert und der Wert del'. nahezu haubaren und aIler jener 
Bestande, welche das finanzielle Abtriebsalter hinter sich huben, als 
Abtriebswert erhoben wird. 

Bei Fichten- und Tannenbestanden ist es nicht ausgeschlossen, 
daB del' Abtriebswert jungerer Bestande voriibergehend hoher ist als 
del' Erwartungs- und Kostenwert, wenn das Holz als Papierholz hohe 
Preise erzielt. In dies em Falle unterstellt man den hoheren Abtriebs
wert. Auch beim Verkauf von Christbaumen, Gartenpflanzen usw. 
kann diesel' J<'all g·egeben sein. 

Als zweite Regel ist zu merken, daB jeder Bestandswert nur die 
Werte umfassen kann, die wiTklich vorhanden bzw. zu erwarten 
sind, abel' nieht auch jene, die iiber die vorhandenen hinaus noch 
vorhanden sein konnten odeI' sollten. Fur Liicken bezahlt kein 
Kaufer einen Holzwert. Daraus folgt, daB nul' del' gegenwartige' 
Bestand Gegenstand del' Rechnung ist, undo zwar so, wie er ist. Da
durch unterseheidet sich die Bestandswertsberechnung wesentlieh von 
der Bodenwel;tsbereehnung. Diese geht immer nul' von Durchschnitts-
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ertragen aus und laBt unter Umstanden den Ertrag der jetzt vor
handenen Bestockung ganz unberiicksichtigt. 

Kostenwert und Erwartungswert sind gleich, wenn als Bodenwert 
der Bodenertragswert der eingehaltenen Umtriebszeit unterstellt wird. 
Praktisch kann nul' die finanzielle Umtriebszeit in Betracht kommen, 
weil alle anderen Umtriebszeiten und die dazu gehorigen Bodenwerte 
zu kleine Bestandswerte liefem. Die theoretische Gleichheit beider' 
Wertarten bezieht sich abel' nul' auf normale Bestande, - wenn del' 
Abtriebsertrag des Bodenertragswertes und des Bestandserwartungs
wertes derselbe ist - und tritt auBerdem nul' dann ein, wenn der 
Bodenertragswert mit dem fur die vorhandene Holz- und Betriebsart 
und die gegebene Umtriebszeit sich berechnenden mat h em at is c h 
g en a u e n Betrage (mit mindestens zwei Dezimalstellen!) in die beiden 
Bestandswertsformelll eingesetzt wird. Dies wiirde voraussetzen, daB 
fur jed e n Einzelbestand del' Bodenertragswert ermittelt wird. Da 
eine derartige· peinlich genaue Ausscheidung del' Bodenwerte aus 
praktischen Griinden sieh von selbst verbietet, wird in Wirklichkeit 
sich der Erwartuo.gs- und Kostenwert des gleichen Bestandes nicht 
immer genau decken. 

Beziiglich del' Einsch1itzung des Bestockungsgrades zum Zwecke del' 
Reduktion des Kostenwertes sei auf das auf S. 119 Gesagte verwiesen. 

Zur Feststellung des Abtriebsertrages im Erwartungswert kann 
auch die Massenaufnahme mittelalter Bestande von Nutzen sein, 
weil sich aus dem bisherigen Gang der Bestandsentwickelung mit 
Hilfe von Ertragstafeln usw. mit groBerer Sicherheit auf die GroBe 
des zu erwartenden Abtriebsertrages schlieBen laBt. 

1st die Bestockung mittelalter Bestande, fur die" nul' del' Er
wartungswert in Betracht kommen kann, so unregelmaBig (z. B. 
Laub- und N adelholz in verschiedenen Altersgruppen durcheinander), 
daB del' Abtriebsertrag nicht einmal mit einiger Wahrscheinlichkeit 
richtig eingeschatzt werden kann, dann ermittelt man den gegen
wartigen Abtriebswert und erhoht denselben um den 
Prozentsatz, um welchen del' Erwartungswert in dem 
gegebenen durchschnittlichen Bestandsalter uber dem 
Abtriebswert steht. Diesel' Zuschlag ist an normalen Bestanden 
zu ermitteln und kann selbstverstandlich nul' als ein ungefahrer 
Durchschnittssatz angesehen werden. 

In sol chen ganz unregelmaBigen Bestanden empfiehlt sich auBer
dem aueh die speziellere Zuwachsuntersuehung einzelner typischer 
Bestandsgruppen, um aus dem Ergebnis auf die zukiinftige Ent
wickelung schlieBen zu konnen. 

4. Die Feststellung del' Rechnungsgrundlagen. 
a) lmichenfestsetzung. Die GroBe del' Distrikte und Abteilungen 

(Bestande) wird vorhandenen Forsteinrichtungswerken entnommen 
odeI' auf Grund del' neuesten Vermessungen festgestellt. Die inner
halb del' Distrikte oder Abteilungen (Unterabteilungen) vorzunehmen
den Ausscheidungen del' Bestandsverschiedenheiten konnen mit Winkel
trommel und MeBband gemacht werden. Drei Dezimalstellen geniigen. 



Die Berechnung des Wertes groJ3erer 'Valdfllichen. 173 

Die erfoigten Ausscheidungen sind auf der Karte bzw. auf einer 
Pausleinwandskizze einzuzeicbnen und im Bestande durch Pfiocke 
oder Winkeigraben festzulegen. 

b) Bestandsaufnahmen. Die Erhebung der HoIzmasse und der 
Sortimente nach Probefiachen ist nur ausnahmsweise angangig, wenn 
es sicb urn Wertsberechnungen hancleIt. Denn in alteren Bestanden 
konnen selbst kleine Bestockungsverschiedenbeiten den Gesamtwert 
wesentlicb beeinfiussen. 

Die Kluppierung kaun nacb Starkestufen von 2 cm erfolgen, die 
Massenberechnung nacb dem Draudt- Urichscben Verfabren, und 
zwar entweder auf Grund von Probestammfallungen oder Darb 
Massentafein. Es werden runf Stammklassen gebildet, in unregeI
maBigen wertvollell Bestanden aber bis zu zebn. Weniger ais fiinf 
Klassen sind nur in kieineren regeimaBig erzogenen und gieicb
alterigen Bestanden zulassig. Aus der Division der Klassenstamm
zahl in die Klassenstammgrundfiacbe ergibt sicb die Kreisfiacbe des 
Klassenmodellstammes und aus dieser dessen Durcbmesser. 

Ob der Kubikinhalt des Klassenmodellstammes durcb Probefallurigen 
oder mittels Massentafeln zu ermittein ist, bangt von den gegebenen 
BestandsverbaItnissen abo 

Probestammfallungen baben den Vorzug, daB s i e z u g lei c b ti be r 
da s Sort imen ten e rg e b n is Au fscbl uB ge ben. Dasselbe bildet 
die uneriaBlicbe Grundlage flir die Ermittelung des Abtriebswertes 
der Bestande. Andererseits erfordern aber Probestammfallungen viel 
Zeit und die Verwertung des tiber den ganzen Waid zerstreuten 
Holzmaterials kann storend auf den Betrieb wirken. In unregel
maBigen Bestanden, namentlicb in Laubbolzbestanden mit mittelwaId
artigem Cbarakter, flibren Probestammfallungen in der Regel nicbt 
zum Ziel. Je regelmaBiger und gleichartiger ein Bestand ist, urn so 
sicberer wird das Resultat. 

In jiingeren Bestanden miissen mebr Probestamme fUr jede Klasse 
gefallt werden als in alteren, mindestens aber immer drei. Die Aus
wahl muB mit der groBten Sorgfait von dem Gesicbtspunkt aus er
folgen, daB sienicht nur die durchscLnittlicbe Masse, sondern aucb den 
durcbschnittlicben Sortimentenanfall angeben sollen. Man muB sich 
daber btiten, n ur Stamme von tad.elIoser Scbaftbildung auszuwahlen. 

ErfoIgt die Massenberecbnung der Klassenmodellstamme nacb 
Mas sen t a f e In, dann kommen zunachst die bayerischen Massentafeln 
in Betracht, die sich erfabrungsgemaB gut bewahrt baben. Da die
selben aber fiir Fichte, Tanne und Larche nur die SchaftboIzmassen 
ergeben, so mtissen flir diese HoIzarten die Reisbolzmassen nocb zu
gescblagen werden (am besten nacb Prozcnten). Die gesamte HoIz
masse geben dagegen die nacb den Ermittelungen des Vereins deut
scher forstlicber Versucbsanstalten bearbeiteten Massentafeln fUr Bucbe 
(von Grundner), Fichte (Grundner), Kiefer (Schwappacb) und 
WeiBtanne (S c bub erg). Fiir den praktischen Gebraucb sind dic
selben zusammengefaBt in: "Massentafein zur Bestimmung des HoIz
gebaItes stehender Waidbaume und Waidbestande. Herausgegeben 
von Grund ner und Sch wap pach. 6. Aufi. Berlin 1922." 
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Die :M:assenermittelung nach }VIassentafeln setzt die Bildung von 
Stammklassen nicht notwendig voraus, es kann vielmehr die Massen
berechnung auch nach den einzelnen Starkestufen direkt erfolgen. 
Die Klassenbildung hat abel' den Vorteil, daB man das Sortimenten
ergebnis nach den Klassenmodellstammen einschatzen kann. 

1m ubrigen ist die Waldwertberechnung an keine bestimmte 
Methode del' :M:assenermittelung gebunden. Diejenige Methode ist die 
beste, welche unter den gegebenen Verhaltnissen am raschesten sichere 
Resultate ergibt. 

c) Hohenmessungen. Werden ausgeklupp1e Bestande nach :M:assen
tafeln berechnet, dann sind moglichst viele .Hohen fur verschiedene 
Starkestufen im ganzen Bestande mittels Hohenmesser zu mess en. 
Hieraus wi I'd die Hohenkurve des Bestandes auf del' Grundlage del' 
Durchmesserstufen konstruiert. Wird mit Stammklassen (D I' au d t
Uri c h) gearbeitet, dann werden die mittleren Hohen del' Klassen
modellstamme, auBerdem die Hohen aller Durchmesserstufen aus 
diesel' Hohenkurve abgelesen. 

Die Konstruktion von Hohenkurven im Anhalt moglichst vieleI' 
Hohenmessungen ist ubrigens auch niitzlich, wenn die Massenberech
nung nach Probestammfallungen geschieht odeI' wenn die Holzmasse 
nach Ertragstafeln eingeschatzt ·wird. . 

d) Altersermittelullg. Darauf ist die groBte Sorgfalt zu ver
wenden bei den Bestanden, die nach dem Erwartungs- odeI' Kosten
wert oder nach Ertragstafein berechnet werden. Ftir jeden Bestand, 
del' ein Rechnungsobjekt biidet, ist das Alter besonders festzustellen. 
Die Aitersangaben del' Forsteinrichtungswerke sind in del' Regel fUr 
Wertsberechnungen nicht zuverlassig genug. 

Das Alter del' haubal'en Bestande, die mit ihl'em Abtriebsel'trag 
in Rechnung gestelIt werden, ist fUr die Festsetzung del' Umtriebszeit 
von Wichtigkeit. . 

Die GroBe des. Bestandserwartungswertes und des Bestandskosten
wertes ist unter sonst gleichen Umstanden lediglich vom Bestands
alter abhangig. 

Zu beachten ist, daB als Bestandsalter nul' jene Zeit in Anrech
nung gebracht werden darf, die del' Bestand auf dem geg-ebenen 
Boden verbracht hat. Denn nul' wahrend dies es Zeitraumes hat er 
die Bodenrente und die Verwaltungskosten fiir sich 'in Anspruch ge
nommen. Ein Fichtenbestand, del' 30 Jahrringe am Wurzelknoten 
aufweist, abel' mit 4jahrigen Pflanzen seinerzeit begriindet wurde, 
hat fiir die Waldwertrechnung (und auch fiir die Forsteinrichtmlg 1) 
nicht ein Alter von 30 Jahren, sondern nul' von 26 Jahren. Das 
Alter und del' Wert del' 4 jahrigen Pflanzen kommt in den Kultur
kosten zum Ausdruck. In Pflanzbestanden muB also das Alter del' 
Pflanzen, mit welchen kuItiviert wurde, immer abgezogen werden. 
Soweit sich dasselbe aus den Wirtschaftsbiichern nicht mehr nach
wei sen laBt, ist es gutachtlich einzuschatzen. 

In Kulturen mit viel Nachbesserungen riimmt man als Alter das 
Bestandsflachenalter, wenn es sich urn die Bere6hnung des objektiven 
Tauschwertes handeIt. Sind z. B. 70 % del' Flitche mit Pflanzen 
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bestockt, die VOl' 6 Jahl'en eingebracht wul'den, 20% del' FHiche 
mit Pflanzen, die VOl' 4 Jahren, und 10%, die VOl' 2 Jahren ein
gebracht wurden, dann ist das rechnungsma,Bige Alter 

70. 6 + 20 . 4 + 10 . 2 _ J hI' 
70 + 20 + 10 - 5 a re oc er 

0,70.6+0,20.4+0,10.2=5 Jahre. 
Fiir Rentabilitatsrechnungen, die den Verlust nachweisen sollen, 

den del' Waldbesitzer durch wiederholtes MiBlingen del' kunstlichen 
oder naturlichen Verjiingung erleidet, ist dagegen stets die obere 
Altersgrenze bzw. del' Zeitpunkt maBgebend, von welchem ab die 
Verjiingung eingeleitet wurde. 

Das gleiche gilt auch fiir die Altersfestsetzung ungleichalteriger 
alterer Bestande. Soweit fiir diese der Bestandserwartungswert in 
Betracht kommt, ist das Alter jener Altersstufe ausschlaggebend, 
nach welcher sich das Abtriebsalter richtet. Ist z. B. del' groBere 
Teil del' Baume 50jahrig, del' kleinere 40jabrig, und soIl eiue 90jahrige 
Umtriebszeit eingehalten werden, dann wi I'd voratissichtlieh die 
Nutzung des ganzen Bestandes erfolgen, werrn die jetzt 50 jahrigen 
Baume 90 Jahre alt geworden sind. Es haben also auch die jetzt 
40 jahrigen Baume nUl' noeh eine Lebenszeit von 90 - 50 = 40 J ahren. 
Das zu unterstellende Bestandsalter ist deIimach 50 Jahre. 

Bei Bestanden, deren Entwickelung im Jugfmdstadium durch 
iiberschirmende alte Baume (natiirliche Verjiingung), dumh WildverbiB, 
Frost usw. zul'iickgehalten wurde, muB, wenn es sich urn die Be
l'echnung des Tauschwertes (Kosten- odeI' Erwartungswert) handelt, 
vom sog. wirtschaftlichen Alter ausgegangen werden. Darunter 
versteht man diejenige Zeit, innerhalb deren del' Batim bei vollstandig 
ungestOl'tem Wachstum dieselbe Hohe und Starkeerreicht hatte, die 
er bis jetzt bei gehemmter Entwickelung tatsachlich erreicht hat. Die 
Feststellung des wirtschaftlichen Alters erfolgt bei jruigeIi Bestanden 
durch Angleichung an Bestande mit normalerEntwickelung, bei 
alteren Bestanden dadurch, daB man die Jahrringe vonauBen herein 
bis zum Anfang des engringigen Kernes abzahlt und dazu - ohne 
Beriicksichtigung del' faktischen Jahrl'ingzahl desengen Kernes -
nul' so viel Jahre hinzufiigt, als zur Erzeugung des Durchmessers 
dieses Kernes unter normalen Verhaltnissen notig gewesen waren. 
Bei WeiBtannen kann die Differenz zwischen physischem und wirt
schaftlichem Alter eine sehr erhebliche sein. 

Wird nach dem Kostenwert gerechnet, dann ist das wir.tschaftliche 
Alter allein maBgebend. Wendet man den Erwartungswert an, dann 
ist das wirtschaftliche Alter zu nehmen, wenn auch die Hohe del' 
Umtriebszeit nach demselben bemessen wird, dagegen das physische 
Alter, wenn die Umtriebszeit sich ebenfalls auf dasseibe bezieht. 

Anders liegt die Sache abel' wieder bei Rentabiliti1tsreeh
nun gen. Allgemeine Regeln lassen sieh hier nicht aufstellen. Bei 
natiirlichen Verjungungen, die lange unter dem Drueke del' Mutter
baume stehen, wird man bei del' Bereehnung del' Bestandswel'te in 
del' Regel dann das wirtschaftliehe Alter zugrundelegen' mussen; 
wenn das MaB des Zuwaehsverlustes del' jUIigenGeneration dul'ch 
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den erhohten Zuwachs des Mutterbestandes wieder ersetzt wird. Das 
Alter des Umtriebes richtet sich nach den auf S. 175 angegebenen 
Richtpunkten. Handelt es sich dagegen urn Zuwachsverluste durch 
WildverbiB, Frost usw., dann ist das physische Alter maBgebend. 

Die Altersermittelung des Bestandes geschieht entweder aus den 
zum Zwecke del' Massenberechnung gefallten Probestammen odeI' in
dem man eigens Stamme fUr die Altersbestimmung fallt. Von jedem 
Stamm ist Brusthohendurchmesser und Hohe zu vermerken. Die An
zahl del' Jahre, welche die Pflanze bis zur Erreichung del' StockbOhe 
gebraucht hat, ist einzuschatzen und zu del' am Stockabschnitte ge
zahlten Jahrringzahl hinzuzufiigen (Zuschlag zum Stockabschnitt). 
Hierbei ist abel' das im vorausgehenden beziiglich del' Pflanzbestande 
und des wirtschaftlichen Alters Gesagte zu beriicksichtigen. 
Bereits vorhandene griine frische Stocke konnen natiirlich auch be
niitzt werden, ebenso zuverlassige aktenmaBige Angaben. 

e) Best.ockungsgrad. Derselbe ist fUr jeden Bestand festzustellen 
und wird in Zehnteln des gleich 1 gesetzten Vollbestandes (also 0,95, 
0,90 usw.) oder in Prozenten (95 % , 90°;0 usw.) ausgedriickt. Bei 
del' Berechnung del' Bestandskostenwerte und bei del' Einschatzung 
del' durchschnittlichen Haubarkeitsertrage nach Ertragstafeln sph~lt 
derselbe . eine ausschlaggebende Rolle. In jiingeren Bestanden ist 
die Einschatzung leichter als in alteren. Bei Kulturflachen empfiehlt 
es sich, die Liicken herauszumessen (dnrch Abschreiten del' Langs
seiten). - Man hiite sich abel', liickige Bestande zu tief einzuschatzen. 
Ein Bestockungsgrad von 0,8 odeI' 80 % bedentet, daB von 10 ha 
del' Gesamtflilche 2 ha vollstandig unbestockt sind und von 100 ha 
Gesamtflache 20 ha. Wenn man diese raumliche Vorstellung immer 
im Auge behalt, wird man den Fehler del' Unterschatzung des Be
stockungsgrades leicht vermeiden. AuBerdem miissen die ortlichen 
WuchsverhilItnisse und die Holzart (Kiefer!) beriicksichtigt werden. 

f) Die Rechnnngsgrnndiagen fiir den Mittelwald. Dieselben miissen durch 
eingehende Erhebungen festgestellt werden, weil in bezug auf die Verteilung der 
Holzarten und Altersklassen sowie auf den Sortimentenanfall und die Preise die 
groBte Mannigfaltigkeit herrscht. 

Bei der Berechnung des Bodenwertes darf die Ausscheidung der Holzarten 
und Altersklnssen im Haubarkeitsertrag nicht nach dem Erge bnis einer Schlag
stellung erfolgen, sondern as muB der Zustand des gesamten Bestandes unmittel
bar vor dem Hiebe zum Anhaltspunkt genommen werden. Zu diesem Zwecke 
kluppiere man aIle Nlltzholzstamme bis hemb zum LaBreidel aus und stelle nach 
MaJ.lgabe der ermittolten Masse oder Kreisflache das Prozentverhaltnis fest, mit 
welchem jede Holzart im Gesamtbestancle vertreten ist. Auf diesem Wege er
hlLlt man den durchschnittlichen Anfall der vorhandenen Holzal'ten bei den nlLchsten 
Schlagstellungen. Fiir die jetzige Bodenertragswertfeststellung ist derselbe aUein 
maBgebend unter der Vorallssetzung, daB die jetzigeBestockllng den Anforderungen 
einer ordnungsmaBigen Wirtschaft entspricht. 1st letzteres nicht der Fall, dann 
miissen die AnslLtze entsprechend regllliert werden, wobei man natiirlich nur auf 
mutmaBliche Schatzungen angewiesen ist. 

1st das Prozentverhaltnis der einzelnen Holzarten festgesteUt, dann ermittle 
man die Masse des durchschnittlichen Haubarkeitsertrages jeder Schlagstellung. 
Hier geben natiirlich die bisherigen Hiebsergebnisse die zuverllLssigsten Anhalts-
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punktej soU ten solche ausnahmsweise nicht vorliegen bz\\,. nicht mit geniigender 
Genauigkeit festgesetzt werden ktlnnen, dann zeichne man den Schlag, wie er 
demn!Lcbst gestellt werden wird, aus und setze die Masse durch Auskluppierung fest. 

Das weitere Verfahren ist nun aus folgendem Be i s pie I e ersichtlich. 
Haubarkeitsertrag aUe 25 Jahre pro Hektar 170 fm; hiervon treffen auf das 

Unterholz 80 fm, Oberholz 90 fm. 

1. Der Unterholzertrag. 

Durchschnittspreis pro Festmeter 8,35 M.j daher a25 = 80.8,35 = 668,00 <\1. 

2. Der Oberholzertrag. 

Von der gesamten Oberholzmasse entfallen auf 
Eiche 36 0/0 = 32,4 fm 
ErIe 33" = 29,7 " 
Ulme 13" = 11,7 " 
Esche 10" ._ 9,0 
Hainbuche 3" 2,7 
Pappeln . 3 " 2,7 
Linde, Birke, MaBholder 2 " 1,8 , 

100 0/0 = 90,0 fm. 

Jede einzelne Holzart mull nun weiter besonders behandelt werden. Der Gang 
der Rechnung soli an der Erie gezeigt werden. 

ErIe. Gesam tanfalJ 29,7 fm. 
a) AItersklassen. 
Stlimme mit einem Brusthtlhendurchmesser bis zu 30 em sind 25 Jahre alt 

(wirtschaftliches Alter), iiber 30 em 50 Jahre. 
Von der Gesamtmasse treffen 

30 0/0 oder 8,91 fm auf die AItersklasse von 25 Jahren 
70 , " 20,79" " " 50 

b) Brenn- und Nutzholz. 
In der 25jlthrigen Altersklasse fallen 40%, in der 50jllhrigen 450/0 Nutz

holz an. 

c) Preisklassen. 
Alles Nutzholz der 25jahrigen Altersklasse f!Lllt in die III. PreiskJasse. 
Von der 50 jahrigen fallen 

15 0/0 in die 1. Preisklasse zu 40 M. pro Festmeter 
50 , "II. , 34" " " 35» "III. , "27,, 

Somit Durchschnittspreis (Qualitatsziffer): 
0,15 . 40 + 0,50 . 34 + 0,35 . 27= 32,45 M. 

cl) Die Werte des Hallbarkeitsertrage s: 

1. Der Wert der 25jahrigen Oberholzklasse (A25). 

Masse 8,91 fm j hiervon 
40°;0 Nutzholz = 3,56 fm III. KI. a 27,00 M. = 96,12 M. 
60" Brennholz = 5,35 , a 8,35" = 44,67 " 

A25 = 140,79 M. 

Endres, Waldwertrechnnng nnd Forststatik. 4. Anfl. 12 
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2. Der Wert der 50j1thrigen OberhoIzkIasse (A50)' 
Masse 20,79 fm; hiervon 

45 % Nutzholz = 9,36 fm 11 32,45 M. = 303,73 M. 
55" BrennhoIz = 11,43" 11 8,35" = 95,44" 

A50 . . = 399,17 M. 

Bei Eiche und DIme, die teilweise 100 und mehr Jahre alt werden, sind 
natiirlich mehr Altersklassen auszuscheiden, bei Esche drei uew. 

II. Ermittelung der Vergiituttg fiir die Abtretung von Wahl 
zu ijil'entlichen Zweckell (Enteignung). 

1. Der Bodenwert. 
1. Kommt nur die fors tl iche Ben u t zun g des Bodens in Betracht, 

dann gilt grundsatzlich del' hachste Bodenertragswert del' standorts
gereehten Holz- und Betriebsart. 1st diese zur Zeit nicht vorhanden, 
dann kann der hachste Bodenertragswert del' g e g e ben en Holz- und 
Betriebsart nul' dann in Frage kommen, wenn zwingende Griinde fiir 
die Beibehaltung diesel' weniger rentablen Holz- und Betriebsart vor
liegen (Forstberechtigungen, Riicksichten auf das artliche Gewerbe usw.) 
odeI' wenn die Enteignungsgesetze vorsehreiben, daB fiir den Bodenwert 
nur die bisherige Wirtschaftsweise maBgebend sein darf. 

Bei del' Berechnung des Bodenertragswertes diirfen nul' die Ver
waltungsko sten in Abzug gebracht werden, die del' Waldbesitzer 
durch die Abtretung des Waldteiles tatsachlich erspart. 

Beziiglich del' Steuern s. S. 40 f. 
2. Eignet sich del' Boden fiir andere Verwendungszwecke, 

z. B. als Baugrund, landwirtsehaftliehes Gelande, bessel' als fiir die 
forstliche Benutzung, dann gilt diesel' hahere Bodenwert, wenn diese 
Verwendungsweise "in absehbarer Zeit zu erwarten ist" (Urteil des 
Reichsgerichts v. 8. Miirz 1912) odeI' gesetzliche Bestimmungen niehts 
anderes verfiigen. 

2. Der Bestandswert. 
Ais Umtriebszeit ist immer die finanzielle zu unterstellen, und zwar 

aueh dann, wenn dieselbe tatsachlich zur Zeit nieht eingehalten wird·. 
Ais Bodenwert darf in den Kosten- und Erwartungswert nur der 

hOchste Bodenertragswert· del' gegebenen Holz- und Betriebsart ein
gesetzt werden (S. 108, 116). 

Der Unterschied zwischen dem Kosten- und Erwartungswert und 
dem Abtriebswert ist dem Waldbesitzer dann zu vergiiten, wenn er 
den Holzbestand selbeI' nutzt und auf seine Rechnung verwertet. 

Ais Abtriebswert gilt der wirkliche erntekostenfreie Er15s fiir das 
Holz. Rei jenen alteren Bestanden, die grundsatzlich nur nach dem 
Abtriebswert veranschlagt werden, kann unter Umstanden der wirk
liche Erlas unter dem normal en stehen, wenn dieselben in Jahren mit 
sinkenden Holzpreisen oder in einem Jahre, in welchem infolge von 
Kalamitaten del' Markt iiberfiillt ist usw., eingeschlagen werden mitssen. 
Diesel' Mindererlas ist dem Waldbesitzer zu vergiiten. 
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3. Entscbadigung fUr besondere Nacbteile, welche dem Waldbesitzer 
erwachsen (Nebenentschadigungen). 

Erstreckt sich die Waldabtretung nicht auf den ganzen Wald
komplex, sondern nur auf Teile desselben, dann konnen dem Wald
besitzer in bezug auf Zuwachsleistung und Bewirtschaftung del' ihm 
verbleibenden Teile noch direkte odeI' indirekte Nachteile entstehen, 
fur welche Entschadigung beansprucht werden kann. Solche sind uhter 
Umstanden: 

a) Die Gefahrdung del' Randbaume durch Windbruch 
ode l' Son n e n bra n d. Del' Schadenersatz besteht fiir den gefahrdeten 
Teil del' }<'liiche aus del' Differenz del' Erwartungswerte des normalen 
und des beschiidigten Bestandes. Man bat zu diesem Zwecke gutaeht
licb einzuscbiitzen, wie viele Stiimme in den niiehsten J ahren vorzeitig 
zur Nutzung anfallen und wie sieb die Ertriige des dureb15eberten Be
standes in del' Zukunft wei tel' gestalten werden, eventuell ob er vor
zeitig abgetrieben werden muB (vgl. S. 101). - Einfacber und praktiscber 
ist es abel', den Scbaden nacb Prozenten des Erwartungswertes des 
normalen Bestandes einzuscbatzen. Berechnet sichderselbe fiir das 
gegenwartige Bestandsalter auf 2500 M. und ist del' Scbaden infolge 
des vorzeitigen Anfalles eines Teils des Bestandes (Nutzbolzausfall!) auf 
30 % einzuscbatzen, dann hat del' Waldbesitzer 2500.0,30 = 750 M. 
pro ha zu beanspruchen. 

b) Er se h w erun g des flo lztr an s porte s. Wird del' flolztrans
port aus dem dem Waldbesitzer verbleibenden Waldteil durch die Ein
legung einer Eisenbahnlinie, eines Kanals, SchieBstandes usw. dauernd 
beeintracbtigt (Mangel an Dbergiingen, Briicken, Umwege), dann be
reebne man, wieviel Holz del' betreffende Waldteil jahrlieh nacbhaltig 
liefert und wieviel del' Mindererlos fur den Festmeter betragen wird. 
Del' Kapitalwert des jabrlicben ganzenMindererloses biJdet die Ent
scbadigungssumme. 

c) Gefahrdung del' Standortsgiite durch Einschnitte, 
Boschungen. Tiefe Einscbnitte in den Boden, wie sie beim Eisen
babnbau vorkommen, wirken auf die nachste Umgebung drainierend. 
Wenn hierdurch eine dauernde Verminderung del' Bodengiite herbei
gefiibrt wird, ist dem Waldbesitzer die Differenz del' BOdenertrags
werte zu vergiiten (z. B. in Zukunft III. Bonitiit anstatt der bisherigen 
II. Bonitat). 

1st fiir den VOl' han den en Bestand eine Zuwachsminderung voraus
zuseben odeI' bereits nachgewiesen, dann ist auBerdem die Differenz 
del' Bestandserwal'tungswel'te zu vergiiten. 

d) Die besonderen Auslagen, die dem Waldbesitzer einmal odeI' 
dauernd erwachsen durch die notwendige Anlage von n e u e n We g en, 
Graben, Umfriedigungen, Durcblassen, durch Abande
rung del' Forsteinrichtungs- und Kartenwerke, Neu
verm ark u n g, ferRer durch die Bestellung eines besonderen For s t
und Jagdscbutzorganes usw. miissen selbstverstandlicb nacb 
AnfaU vergiitet werden. 

12* 
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4. Rechnerische Behandlung der Sicherheitsstreifen liings der Eisen
bahnlinien, von Waldgrulld fiir Starkstromleitungen und sonstiger 

Bodellverleihungen. 

1. Bleiben die Sicherheitsstreifen langs einer Eisenbahnlinie
im Eigentum des Waldbesitzers, dann wird ihm in del' Regel die Auflage 
gemacht, daB sie nul' zur Niederwaldwirtschaft oder zum landwirt
schaftlichen Betrieb verwendet werden. Die Entschadigung besteht 
einmal in del' Vergittung fiir den Abtrieb hiebsunreifer Bestande und 
dann in del' Differenz zwischen dem bisherigen forstlichen Bodenertrags
wert und dem del' zukiinftigen forst- oder landwirtschaftlichen Be
nutzung entsprechenden Bodenertragswert. Sollte sich ein solcher 
Unterschied zur Zeit rechnungsmaBig nicht ergeben, so wird dem Wald
besitzer trotzdem eine kleine Entschadigung zuzubilligen sein, einmal, 
weil seine Verfiigungsfreiheit iiber den Sicherheitsstreifen eingeschrankt 
ist, und dann mit Riicksicht darauf, daB die Produktionsverhaltnisse 
sich andern konnen. 

2. Werden zur Anlegung von Stark stromleitungen durcb 
Waldungen Waldstreifen in Anspl'uch genommen, dann ist dem Wald
besitzer zu vergiiten: 

a) Die Entschadigung fUr den vorzeitigen Abtrieb del' Bestande 
(Differenz zwischen Erwartungs- oder Kostenwert und Abtriebswert). 

b) Del' Entgang an jahrlirher Bodenbruttorente auf del' Flache 
des kablen Streifens (Durchhiebes). 

c) Del' Scbaden durch Wind und Sonnen brand, unter Umstanden 
auch durch Bodenaushagerung in den angrenzenden Bestanden und 
Behinderung des Fallungs- und Wirtschaftsbetriebes (S. 179). 

Ob die Vergiitungen unter b und c in jilhrlichen Betrligen oder in 
einer einmaligen Abfindung fUr die Dauer del' Konzession geleistet 
werden sollen, hangt von besonderer Vereinbarung ab. 

3. Dbel'laBt der Waldbesitzer einen Teil des Waldbodens 
einer Betriebsklasse einem anderen zur nichtforstlichen Ver
wendung oder NutznieBung, ohne damit auf das Eigentumsrecht zu 
verzichten, dann hat er Anspruch auf die Vergiitung del' Bodenbrutto
rente und des Schadens, den er durch den vorzeitigen uud auBerplan
maBigen Abtrieb del' Bestande sowie durch die Folgen fUr die Nach
barbestande und durch die BetriebsstOrungen erleidet. 

Wenn man von dem EinfluB auf den Durchforstungsertrag und dem 
etwaigen EinfluB auf die Verwaltungskosten absieht, dann geht del' 
Waldreinertrag del' Betriebsklasse in dem bisherigen Betrag weiter 
ein. Er setzt nul' in jenen Jahren ganz odeI' teilweise aus, in welchen 
die abgetretene Flache planmaBig zum Abtrieb bestimmt gewesen 
ware. In diesel' Zeit bieten die Bodenbruttorenten samt aufgelaufenen 
Zinsen und die Bestandsrenten aus dem ReinerlOs der abgetriebenen 
Bestande samt Zinsen den Ersatz fUr den Waldreinertrag. 

Die U.nterstellung, daB durch den AusschluB eines Bodenstiickes 
von del' Holzerzeugung del' jabrliche W a I d I' e i n e r t I' a g del' Be
triebsklasse sofort herabgedriickt wiirde, trifft nicht zu. Denn diese 
Minderung konnte nur durch die Herabsetzung del' jahrlichen Hiebs-
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flliche nach MaBgabe der noch vorhandenen zur Holzzucht bestimmten 
Flache erfolgen. Dadurch wiirden abel' die vorhandenen Bestande 
nicht mehr rechtzeitig zum Einschlag kommen und diese Vel's chi e -
bung des Abtriebsalters gegeniiber der normalen Umtriebszeit 
hatte Zuwachsverluste zur Folge, die den neu berechneten Waldrein
ertrag immer mehr herabdriicken. 

Die Vergiitung dad daher nicht nach dem jahrlichen durchschnitt
lichen Waldreinertrag bemessen werden. Wiirde das Waldstiick aus 
der Betriebsklasse wegverkauft, dann konnte der Besitzer fur den Boden 
auch nicht den kapitalisierten durchschnittlichen Waldreinertrag als 
Preis fordern, sondern nul' den Wert des Bodens und des aufstehenden 
Bestandes. 

III. Vergutung fur die Benutzung des Bodens zur Gewinnung 
von Bodenschatzen. 

Wird Waldboden zur Gewinnung von Steinen, Lehm, Kies, Mergel, 
Sand, Erzen usw. einem anderen zeitweise iiberlassen, dann kann der 
Waldbesitzer mindestens folgende Entschadigungen verlangen: 

1. Die Bod en I' e n t e, solange der Boden del' forstlichen Benutzung 
entzogen ist, und zwar die Rente des hochsten Bodenertragswertes 
del' gegebenen Holz- und Betrieb,sart. 

2. Die Verwaltungskosten, wenn dieselben fiir den ganzen 
Waldkomplex nach wie vor die gleichen bleiben, d. h. es ist die 
Bodenbruttorente zu vergiiten. 

3. Den Bestandswert. 
4. Die Vergiitung fUr den Mindenvert, den del' Boden dureh 

die ZerstOrung erleidet. Dieselbe ist gleich dem Unterschied zwischen 
dem bisherigen und spateren Bodenertragswert. 

AuBerdem konnen noch Vergiitungen fur die Einebnung del' Boden
fiache, Abniitzung der Wege, Wasserableitung, Vel' lust von Neben
nutzungen (Jagd) usw. in Betracht kommen. 

Der Wert, den das Bodengut fur sich hat, ist natiirlich noch be
sonders zu veranschlagen. 

Beispiel. Ein mit 45j1thrigen Fichten bestockter Boden wird auf 20 Jahre 
zur Lehmgewinnung vergeben. Nach dies em Z~itranm kann der Boden vom Wald. 
besitzer nnr mehr mit Kiefern knltiviel't werden. Die Verwertnng des Bestandes 
obliegt dem Waldbesitzer. 

Die Entschlidigung ffir 1 ha berechnet sieh, wenn p = SO/o, wie folgt: 
1. Der h1iehste Bodenertragswert der Fiehte ist fiir die 80 j1thrige Umtriebs· 

zeit 1057 M. Somit betrltgt nach Formel VUb die Bodenrentenvergiitung 

1057 . O,OS (l,OS20 - 1) = 471 78 M. 
1,OS20 . 0,03 ' 

2. Die j1thrlichen Verwaltnngskosten sind 9 M., somit Vergiitung 

9 (1,0320 - 1) = 133 90 M. 
1,0320 .0,03 ' 
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Da der Bodenbruttowert 1057 + 300 = 1357 M. ausmacht, konnte man die 
Entschadigung yon 1 und 2 auch erhalten aus 

1357. 0,03 (1,0320 -1) = 605 68 = 471 78 + 133 90 M. 
1,0320 . 0,03 '" 

3. DerErwartungswert des 45jahrigenBestandes ist nach S.99 = 3838M., 
der Abtriebswert 2880 M. Somit sind fUr den vorzeitigen Abtrieb des Bestandes 
zu vergiiten 

3838 - 2880 = 958 M. 

4. Nach 20 Jahren ist der Boden infolge des Abbaues als Kiefernboden nUr 
mehr 400 M. wert. Der Minderwert betrltgt somit 

1057 - 400 = 657 M. 
Derselbe ist, wenn er sofort erlegt werden muB, auf 20 Jahre zu diskontieren. 
Mithin hat man 

657 
--2-0 = 657 . 0,554 = 363,98 M. 
1,03 

5. Somit Gesamtentschltdigung 

471,78 + 133,90 + 958,00 + 363,98 = 1927,66 lU. 

IV. Berechnung des Schadells bei Bestandsverllichtungen. 
1. A.llgemeine Gesichtspunkte. 

Wird ein Bestand oder Bestandsteil dureh Feuer, Rauehgase, Wild, 
Insekten usw. ganzlieh zum Absterben gebraeht oder verniehtet, dann 
ist je naeh dem Alter der Bestandskostenwert oder der Erwartungs
wert oder der Abtriebswert zu bereehnen und das noeh verwertbare 
Holz in Gegenreehnung zu stellen. AIle Bestandswerte sind als ob
jektive Vermogenswerte zu berechnen, also mit dem Bodenertragswert 
der finanziellen Umtriebszeit der betroffenen Holz- und Betriebsart 
und fur diese Umtriebszeit. 

MuB infolge der Fortdauer der sehadigenden Einwirkung die bis
herige Holzart aufgegeben und dureh eine weniger eintragliehe ersetzt 
werden, dann ist der Unterschied der Bodenertragswerte noch auBerdem 
zu vergiiten. Wenn die neue Holzart gedeiht und nieht wieder beschadigt 
wird, ist der Waldbesitzer damit abgefunden. In gleicher Weise ist 
zu verfahren, wenn die Standortsgiite fiir die gegebene und verbleibende 
Holzart dauernd herabgedriiekt wird, z. B. durch Entwasserung oder 
Versumpfung. 

Wird dem Waldbesitzer der Wert des verniehteten Bestandsteiles 
voll ersetzt, dann diirfen die Kosten fiir die Wiederaufforstung 
nUl' insoweit noeh besondersaufgerechnet werden, als sie das normale 
MaB iiberschreiten (Verwendung besonders starker Pflanzen, Ballen
pflanzen, viele Nachbesserungen usw.). 

Kann der Boden nieht sofort wieder in Bestockung gebracht werden 
(Verzogerung der Holzabfuhr, der Abraumung usw.), dann ist dem 
Waldbesitzer fiir die Jahre, in denen die Flaehe zuwachslos ist, die 
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Bodenbruttorente (B + V) 0,0 p zu ersetzen. Der VOl' wert berechnet 
sich nach Formel VII b aus . 

(B + V) O,Op (1,Opll- 1) (B + V) (1,Opll_1) 
-0,Op.1,Opll 

Der Nachwert nach Formel Vila aus 

(B +-V) 0'~,~~1,Opll -1) = (B + V) (l,Opll - 1). 

2. Vernichtung einer Kultur durch WildverbiIl 1). 

a) Die Kultur ist vollstandig vernichtet. Schadenersatz: 
Bestandskostenwert unter Zugrundelegung des hochsten Bodenertrags
wertes der gegebenen Holzart und unter Beriicksichtigung des SchluB
grades. 

b) Ein Teil der Kultur ist vernichtet. Ist die Flache zu
sammenhangend so groB, daB sie wieder aufgeforstet werden kann, 
dann erfolgt fiir die vernichtete Flache die Berechnung wie nnter a. 

Sind iiber die ganze Flache hin einzelne Pflanzen zerstOrt, dann 
zahlt man dieselben und bestimmt danach nach dem Bestockungsgrad 
(Pflanzen verb and) die in Betracht kommende Flache. Schadenersatz wie 
unter a. KDnnen die entstandenen Liicken wegen des vorgeschrittenen 
Alters des Bestandes nicht mehr aufgeforstet werden, dann ist auBerdem 
fUr die Zeit bis zum Abtrieb des Bestandes die Bodenbruttorente zu 
vergiiten. 

Sind nul' einzelne Pflanzen vernichtet (z. B. durch Fegen), dann 
berechnet man fiir diese den Nachwert del' Kulturkosten odeI' auch 
deren Verkaufswert mit einem geringen Zuschlag fiir den Aufwand 
an Bodenrente, wenn man diese nicht ganz auBer Betracht loosen will. 

Beispiel 1. Von einer vor 5 Jahren ausgefiihrten Ficbtenkultur sind 10 0:0 

der Fillche wegen Verbisses nachzupflanzen. Gesamtflllche 1,5 ha, Bodenertrags
wert 800 M., V = 300 M., Kulturkosten 330 M. je ha, p = 3 % • Es ist 

HK5 = [(800 + 300) (1,035 - 1) + 330 .1,035] 1,5.0,10 = 84 1\1. 

Beispiel 2. Von einer 10 jllhrigeu Fichtenkultur wurden fieckweise 0,5 ha 
vernichtet. Hiervon ktlnnen nur 0,20 ha mit Erfolg wieder aufgeforstet werden, 
0,30 ha bleiben unbestockt. 1st B = 595 M., V = 300 M., c = 120 M., u = 80 
Jahre, p = 3 Ofo, so besteht der Schadenersatz: 

1. In dem Bestandskosteuwert 

HK10 = [(595 + 300) (1,0310 -1) + 120 . 1,0310] 0,5 = 235 M. 

') Eine zutreffende Abhandlung iiber die Berechnung des Wildschadens ver
faBte Landforstmeister Pilz in StraBburg in der AUg. Forst- und Jagdztg. 1905. 
S. 4, 37. Derselben sind wir hier in der Hauptsache gefolgt. - In Bad en ist 
eine amtliche "Dienstweisung fUr die Wildscbadenschlltzer" v. 20. 1. 1910 er
schienen (vgl. Forstwirtsch. Zentralbl. 1910. S. 541, von Gretscb). - K. Simon, 
Biirgermeister a. D., Der Wildscbaden, seine rechtlicbe Bebandlung, seine Er
mittelung und Berechnung im Gebiete des Konigreicbs PreuBen, Neudamm 1912 
(bebandelt mehr die rechtliche Seite). 
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2. In dem Jetztwert der 80 - 10 = 70 jahrigell Bodenbrnttorente von 0,30 ha 
naeh der Formel VII b: 

(595 + 300) 0,03 (1,0370 - 1) 

0,03 . 1,0370 

3. 1m ganzen 235 + 234 = 469 M. 

.0,30 = 234 M. 

3. Berechnung von Waldbrandschiiden. 

Bei del' Berecbnung von Waldbrandsebaden sind folgende Gesicbts
punkte zu beobacbten: 

1. Soweit del' Bodenwert in Betracbt kommt, darf nur del' Boden
ertragswert del' finanziellen Umtriebszeit del' vorbandenen Holz- und 
Betriebsart verwendet werden, aueb dann, 'Wenn die wirklicbe Umtriebs
zeit eine andere ist. 

2. Den Wert del' jiingeren Bestande berechnet man als Kostenwert, 
den del' alteren als Erwartungswert. Fiir Bestande, welche die finanzielle 
Umtriebszeit nahezu erreieht odeI' iiberschritten haben, gilt del' Abtriebs
wert. Del' wirkliche SchluBgrad des Bestalfdes muB stets beriicksicbtigt 
werden. 

Del' nach dem Brande noch vorhandene verwertbare Holzrest ist 
mit dem dafUr erzielten odeI' erzielbaren ErlOs in Gegenrechnung zu 
stellen. 

3. Aile zu berechnenden Werte sind Gegenwartswerte. Es sind 
daher alle Einnabmen und Ausgaben nach ihrem gegenwartigen Preis
stand zu veranschlagen, auch die Kulturkosten. 

4. Del' Kulturkostenaufwand fiir die Wiederaufforstung del' ab
gebrannten Flache und die Pflege del' neuen Kultur (Scbutz gegen 
WildverbiB, Riisselkafer) darf nicht in Rechnung gestellt werden, da 
derselbe Ris neue Vermogensanlage in den neuen Bestand iibergeht. 
Die auf den vernichteten Bestand treffenden Kulturkosten werden 
in dem Bestandswert vergiitet. 

Dagegen bat del' Ersatzpfliehtige den lVIehraufwand an Kultur
kosten zu vergiiten, del' durcb die durch den Brand etwa hervor
gerufenen besonderen Verhaltnisse veranlaBt wird. Dazu gehoren 
auch die Kosten fUr Raumung des Bodens von Brandresten, soweit sie 
nicht durch den VerkaufserlOs gedeckt werden. 1st die Kulturflache 
sehr groB, dann kann die Aufbringung del' KuItur einen lVIehraufwand 
durch viele Nachbesserungen yerursachen. 

5. Wird die Ertragsfahigkeit des Bodens durch das Feuer beein
trachtigt, dann ist fiir die Zeit del' voraussichtlichen Wirksamkeit dieses 
Zustandes die Differenz del' Bodenrente zu vergiiten. Intensive Boden
feuer konnen die Bodenkrume dureh Ausgliiben auf mehrere Jahre 
steril machen. Oft abel' wiegt die zuriickbleibende Ascbe als Diinger 
den Schaden auf. Es gibt auch FaIle, in denen die neuen Kulturen 
auf BrandfHichen besonders gut gedeihen. 

6. Hat die Bodenstreu ortlieh einen Nutzwerf; dann ist derselbe 
im BOdenertragswert zu verrechnen. Unter Umstanden ist abel' auch 
del' Schaden del' Streuentnahme fUr den Holzwuchs zu veranschlagen. 
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1m Bestandskostenwert sind die bereits bezogenen, im Erwartungs
wert die noeh in Aussicht stehenden Streuertrage zu verreehnen, in 
haubareu Bestanden del' vorhanden gewesene Ertrag. 

Aueh andere verwertbare Nebennutzungen sind in Ansatz zu bringen. 
7. Die Losehungskosten sind nach den baren Auslagen zu vergiiten. 
Die Beschadigungen del' umliegenden Bestande durch Gassenhauen 

und Grabenziehen sind fiir sich zu berechnen. 
8. J e nach den gegebenen Verhaltnissen konnen auch besondere 

Vergiitungen wegen erhOhter Windgefahr fiir die angrenzenden Be
stande, Entfernung von Bestandsresten, Neuaufstellung del' Forst
einrichtungswerke usw. in Betraeht kommen. 

V. Ermittelung des Schadens bei Waldbeschadigungen. 
Allgemein ist zu bemerken, daB geringe Waldscbaden seitens des 

Waldbesitzers dem Augenschein nach in del' Regel zu hoch eingewertet 
werden. Es wird iibersehen, daB del' Wert jiingerer Holzbestande an 
sich nicht sehr hoch ist und daB es sich bei teilweisen Beschadigungen 
nicht um den Ersatz des vonen Bestandswertes, sondern nul' um den 
Unterschied zwischen del' normalen und anormalen Erzeugung (Zu
wachs) handelt. Auch die Erholungsfahigkeit del' Holzart muB in 
Betracht gezogen werden. 

1st infolge des Aushiebes beschadigter,Baume eine Verlichtung 
des Bestandes in dem Grad eingetreten, daB del' Abtriebsertrag 
im Umtriebsalte1' dadurch verkleinert wird, dann ist die ertragslose 
Flache festzustellen und hierfiir die Bodenbruttorente als Schadenersatz 
bis zur Abtriebszeit des Bestandes, sofern nicht ein kiirzerer Zeitraum 
ausdriicklich bestimmt ist, aufzurechnen. 

A. Feststellung des Schadens nach dem gegenwartigen 
Bestaudszustand. 

1. Allgemeines. 
SolI festgestellt werden, um wieviel del' beschadigte Bestand in, 

seinem jetzigen Alter weniger wert ist als del' normale, dann ist es 
gleiebgiiltig, auf wie lange die Schadigung zuriickgebt. Es sind ledig
lich die Bestandswerte abzugleichen und fiir ertraglos gewordene 
Liicken die Bodenrentenverluste in Ansatz zu bringen. 

Del' so festgestellte Scbaden trifft unter del' Voraussetzung zu, daB 
die Besebadigung in del' Zukunft nicbt wei tel' urn sieh greift und ihre 
Wirkung auf die Fortentwickelung des Bestandes in den angenommenen 
Grenzen bleibt. 

Del' Be stan ds k 0 st en we 1't ist zur Berechnung eines Zuwachs
verlustes dureh Bescbiidigung des Bestandes nul' dann verwendbar, 
1. wenn das MaB des Scbadens nach Prozenten abgesehatzt werden kann 
oder 2. wenn infolge del' Beschiidigung in dem Bestande Nutzungen 
vorgenommen werden muBten, die iiber die regelmal3igen Durch
forstungen hinausgeben, odeI' 3. wenn dem physischen Bestandsalter 
das wirtschaftliche gegeniibergestellt werden kann. 
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In allen anderen Fallen m u B naeh dem B es tan d serwartungs
we r t gereehnet werden. 

2. Ranchscbadell. 

Bei Rauehsehliden darf man nieht in den Fehler verfallen, fUr jede 
gelbe Nadel und jede anormale und krankhafte Erseheinung am Baum 
die Rauchquelle als Ursaehe zu halten. Es ist vielmehr immer erst zu 
untersuchen, ob nieht aueh andere schadigende Einfiiisse mitwirken 1). 

Beispiel 1. Der Kostenwert eines 35 jlthrigen normalen Fichtenbestandes 
berechnet sich unter Zugrundelegung von Durchforstungsertrltgen im 30. und" 
35. Jahrvon 29 und 62 M. auf 2690 M. Infolge von Rauchbeschltdigung muBten 
aber im 25. und dann wieder im 32. Bestandsalter fiir 120 und 90 M. diirr gewoidene 
Bltume herausgenommen werden. Der Kostenwel't des beschltdigten Bestandes 
berechnet sich auf 2526 M. Der Zuwachsverlust ist demnach 

HK35 - HK' 35 = 2690 - 2526 = 164 M. 
164.100 

Der Schaden betrltgt 2690 = 6,1 % des Kostenwertes. 

Beispiel 2. Ein durchschnittlich 48j1thriger WeiBtannenbestand ist durch die 
wegen Raucherkrankung notwendig gewordene, iiber das normale MaE hinaus
gehende Durchforstung so stark mit Liicken durchsetzt, daB sein jetziger SchluB
grad nur mehr 75 % des normal en betrltgt. Dies bedeutet, daB auf je einem 
HeIdar 0,25 ha vorzeitig abgetrieben werden muBten. 

Da die Aushiebe in den letzten 12 J ahren allmlthlich erfolgten, kann man 
annehmen, daB das Durchschnittsalter der genntzten Stltmme 42 Jahre war. 

Der Schaden berechnet sich wie folgt: 
1. Unterschied zwischen Bestandsel'wartungs- und Abtriebs

wert. Aso=6300M., D5 ) = 190 M., D60 = 330 M., D70 =620M.; Bso = 500 M., 
V = 367 M., p = 3 % , u=80 Jahre. 

HE42 = 2077 M., A42 = 1040 M., daher Schadenersatz 2077 - 1040 = 1037 M. 
je ha und fiir 0,25 ha _ 

0,25 . 1037 = 209 ~1. 

Dieser Betrag ist vom 42. auf das 48. Jahr zu prolongieren, somit Schadenersatz 

259 . 1,036 = 309 M. 
2. Da die entstandenen Liicken bis zum Abtrieb des Bestandes nicht mehr 

aufgeforstet werden konnen, ist die Bodenbruttorente zn ersetzen, nnd zwar ein
mal fiir die verflossenen 6 Jahre und dann fiir den Rest der Umtriebszeit von 
80 - 48 = 32 Jahre. Danach el'h1tlt man fiir 1 ha 

(500 + 367) 0,03(1,036 -1) + (500 + 367) 0,03 (1,0332 - 1) = 168 + 530 = 698M. 
0,03 0,03 . 1,0332 

und fiir 0,25 ha 0,25.698 = 175 M. 
3. Gesamtentschadignng 

309 + 175 = 484 M. 
In hanbaren Bestltnden kann sich ein Einnahmeverlust dadurch ergeben, 

daB sich aus den wegen der Raucheinwirkung abgestorbenen oder erkrankten 
Stltmmen weniger Nntzholz aushalten 11tBt als in gesunden Bestltnden, der Bloch
holzanfall grUBer ist und fiir trockenes Holz geringere Preise erzielt werden als 
fiir frisches. Auch der Ausfall von Reisholz kann ins Gewicht fallen. 

') Vgl. auch C. Baltz, Zeitschr. f. Forst· und Jagdwesen. 1914. S. 158. 
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3. WildverbiB. 

Es ist zu beachten, daB die Folgen des Verbisses von Kulturen nicht 
fur aIle Holzarten gleich sind. Das Laubholz hat eine so groBe Re
produktionskraft, daB eine einmalige Beschadigung in der Regel rech
nerisch kaum erfaBt werden kann, namentlicb wenn nul' einzelne 
Pflanzen in Betracht kommen. Vom N.adelbolz ersetzen Tanne und 
auch die Fichte den abgebissenen Gipfeltrieb rasch wieder ohne groBen 
Schaden, die Kiefer dagegen nimmt meist sperrigen Wuchs an. Tanne, 
Fichte und LaubbOlzer vertragen das VerbeiBen jahrelang und erholen 
sich rasch wieder, wenn die Beschadigung aufbort. Del' Scbaden be
stebt in dies em FaIle in dem Zuwachsverlust und unter Umstanden in 
der Beeintrachtigung des Sortimentenwertes. 

Wird durch jabrelanges VerbeiBen die Entwickelung des Bestandes 
verzogert, dann konnen folgende Verfahren eingeschlagen werden: 

a) Man berechnet den Bestandskostenwert fur die Zeit, die der Be
stand auf del' }<'Hiche verbracht hat und fur das wirtschaftliche Alter 
(S. 175). Schadenersatz = Differenz del' beiden Kostenwerte. 

Beispiel. Ein Kiefernbestand, welcher vor 15 Jahren begriindet worde, 
wurde stltndig so stark verbi88en, daB er nur die Hohe einer unbeschltdigten 
Kultur von 5 Jahren hat. 1st B = 741 M., V = 300 M., c = 100 M., P = 3%, 
dann betrltgt del' Schadenersatz fiir das Hektar 

HK15 - HK5 = (741 + 300) (1,0315 -1) + 100.1,0315 

- [(741 + 300) (1,035 - 1) + 100.1,035] = 455 M. 

b) Man schittzt den Zuwachsverlust in Prozenten des normalen 
Bestandskostenwertes oder des Bestandswertszuwacbses (S. 120 f.) ein. 

c) Verfahren a und b setzen voraus, daB sich der beschadigte Be
stand nach dem AufhOren del' Beschadigung normal.weiter entwickelt. 
1st dies vermutlich nicht der Fall, dann ergibt sich der Schadenersatz 
aus der Differenz der Erwartungswerte des normalen und des be
schadigten Bestandes. 

Beispiel. Ein 15jahriger Wei13tannenbestand wurde durch wiederholtes 
VerbeiBen in seiner Entwicke1ung 5 Jahre zuriickgesetzt. In seinem 80jlthrigen 
finanziellen Abt1'iebsalte1' liefe1't e1' nur die E1'trltge eines 75jahrigen Bestandes, 
sltmtliche Durchforstungserttltge gehen 5 Jahre spitter ein. Es ist Aso = 6348 M., 
A75 = 5680 M., D 40 = 70 M., D50 = 195 M., D60 = 330 M., D70 = 462 M., v = 9 M., 
B=447 M. 

Da die U mtriebszeit sich nicht andert, kann das Boden- und Verwaltungs
kostenkapita1 auBer Ansatz b1eiben. Es ist demnach 

1. Der Schaden am Abtriebsert1'ag in der Gegenwart 

6348 - 5680 = 668. ° 146 = 98 M. 
1,0380 - 15 ' 

2. Der Schaden an den Durchforst.ungsertrligen 

a) Der normale Durchforstllngswert ware 

70.1,0380 - 40 + 195 .1,0380 -- 50 + 330 .1,0380 - 60 +462 .1,0380 - 70 
1,0380 -15 - 280 M. 
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b) Durch die Hinausschiebung der Durchforstungsertriige um /) Jahre 
verringert sich ihr "Vert auf 

280 --_ = 242 M. oder 
1,03° 

70.1,0380 - 45 + 195.1,0380 - 55 + 330.1,0380 - 65 + 462 .1,0380 - 75 = 242 M. 
1,0380 - 15 

c) Somit Schaden am Durehforstnngswert 
280 - 242 = 38 M. 

3. Gesamtsehaden 98 + 38 = 136 M. 

4. ScbiUscbaden. 

Das Schalen des Rotwildes erfolgt hauptsachlich in StangenhOlzern, 
bei Kiefern nul' in alteren Kulturen. Del' Schaden bezieht sich auf 
Zuwachsverlust, unregelmaBige Stammbildung, Faulnis, Starkezuwachs
riickgang, NutzholzeinbuBe, Schnee-, Eis- und Windbruch. 

Naeh H. ReuB (Der Forsthaushalt 1918, S. 73, 475) ergeben FichtenschaI
bestitnde im 60jlLhrigen Alter 44-560/0, im 80jlLhrigen Alter nur 28-46% vom 
Geldertrage nieht geschiilter BestlLnde. Das Nutzholzprozent des geschiilten 
Bestandteiles betrug 40, des ungesch1l1ten 78. Die Rotfllule erstreekte sich bis 
4 m Durehschuittshohe. Der Stiirkezuwaeheruckgang betrug im folgenden Jahr
zehnt naeh der SchlLlung 18-20%. 

Th. Micklitz (Zentralbl. f. d. g. Forstw. 1915, S. 188) stellte fur einen 
65 jiihrigen Fiehtenbestand, der vor 37 Jahren gesehiilt wnrde, fest: 1. Der StlLrke
zuwachs wnrde in geringem MaBe herabgedriiekt. 2. Die mittlere Hohe betrng 
91 % der normalen. 3. Die gesamte Masse betrug 75 0/0 der normalen, die Nutz
holzmasse des Hauptbestandes 61 % der normalen, der Abtriebswert 610J0 des 
normalen. 

1. Beschadigung ganzer Be stande. 

a) Del' Bestand erreicht sein normales Haubarkeitsalter, erleidet 
abel' Zuwachsverluste an Masse und Wert. Unterschied del' Bestands
erwartungswerte, wobei B + V vernachliissigt werden kann. Del' Minder
erlos an Haupt- und Zwischennutzung kann oft auch in Pro zen ten del' 
Normalwerte ausgedriickt werden. 

Beispiel. In einem 40jlihrigen Fiehtenbestand sind slimtliehe Stangen 
geschlLlt. 1m finanziellen Abtriebsalter wurde bei einem mittleren Brust.hohen
durchmesser von 27 cm und einer mittleren Hohe von 26 m die Derbholzmasse 
des Mittelstammes 0,74 fm, fiir 700 Stlimme 518 fm, der Nutzholzanfall (80 0 jo) 
413 fm mit Rinde, 372 fm ohne Rinde (10"10) und der Brennholzanfall 105 fm 
betragen. Durchschnittspreis je fm Nutzholz 20 M., Brennholz 7 M., daher Ab
triebswert 372.20 + 105 . 7 = 8175 M. 

Infolge der SchlLlverwundung scheid en uber den normalen Durchforstungs
anfall hinaus 100 Stlimme durch Schnee und Wind vor dem Abtriebsalter aus, 
so daB beim Abtrieb nnr mehr 600 StlLmme vorhanden sind. 1hr mittIerer Brust
hohendurchmesser steigt auf 29 em und die Masse des Mittelstammes auf 0,8! fm; 
Derbholzmasse fUr 600 Stltmme demnaeh 504 fm. Da das Erdstuck alIer Stlimme 
von 2 m Liinge zu Brennholz versehnitten werden muB, gehen bei einem Mitten
durchmesser dieses Stuekes von 29 em 0,066 (Kreisflltche) mal 2 = 0,13 fm an 



Ermittelung des Schad ens bei Waldbeschll.digungen. 189 

Nutzholz verloren. Der Nutzholzanfall des Mittelstammes betragt demnach, 
wenn das normale Nutzholzprozent 80 ist, 0,84. 0,8 - 0,13 = 0,54 fm und fiir 
600 Stllmme 324 fm mit Rinde und 292 fm ohne Rinde (10%). Brennholzertrag 
504 - 324 = 180 fm. Das Nutzholzprozent ist mithin auf 64,3 gesunken. 

Da das wertvolle Erdstiick wegfILllt, betrILgt der durchschnittliche Nutzholz
preis nur 18 M. je fm, der Brennholzwert dagegen, weil mehr Scheitholz anf1tllt, 
8 M. Mithin Abtriebswert 292. 18 + 180 . 8 = 6696 M. 

(Kann die Rinde des Nutzholzes verkauft werden, dann ist dieser Erlos 
hinzuzusetzen.) 

Die prolongierten DurchforstungsertrlLge wiirden vom 40. Jahre ab fiir den 
unbeschltdigten Bestand 50 0/0 des Abtriebswertes ausmachen, also 8175. 0,5 
= 4088 M. Durch den SchILlschaden werden die DurchforstungsertrlLge der Masse 
nach groBer, dem Werte nach aberkleiner, weil durch die Verletzungen der 
Nutzholzwert herabgedriickt wird. Ihr prolongierter Ertrag kann auf 40 % des 
anormalen Abtriebswertes, also auf 6696. 0,4 = 2678 M. eingewertet werden. 

Nach der Differenz der Erwartungswerte berechnet sich danach der Schaden 
je ha auf 

8175 + 4088 - (6696 + 2678) = 887 M. 
1,03so - 40 

b) Der Bestand muB vor dem normalen Haubarkeitsalter abgetrieben 
werden. Schaden: Untel'schied del' El'wartungswerte. Der Ausfall an 
Nutzholz nach Menge uud Qualitat ist zu bel'iicksichtigen. Das finanzielle 
Abtriebsaltel' des geschalten Bestandes ist nach S. 101 festzustellen, 
wenn man es nicht gutachtlich einschatzen will. 

Vgl. das vorhergehende und folgende Beispiel. 

2. Bes chadigung von Bestandsteilen. 

a) Konnen die beschadigten Bestandsteile das normale Haubarkeits
alter nicht erreichen, dann ist die Differenz der Bestandserwartungs
werte zu berechnen und auBerdem der Schaden, den die Bestands
durchlOcherung im Gefolge hat (Bodenrttckgang, Windschaden, Verlust 
an der Bodenbruttorente). 

Beispiel (nach Pilz). In einem 40jILhrigen Fichtenstangenholz von 3 ha 
sind 10% = 0,3 ha so stark geschalt, daB sie schon im 60. Jahre anstatt im 
normalen Alter von 80 Jahren abgetrieben werden miissen. 1st Aso = 11100 M., 
D50 = 250 M., D60 = 275 M., D70 = 360 M., ferner A60 = 5830 M. (mit Riicksicht 
auf die QualitlLtsverschlechterung), B = 600 M., V = 500 M., p = 3 % , dann 
betragt der Schad en ersatz: . 

1. (HEu=sO _ HEu=60) 03 
40 40 ' 

= [11100 + 250.1,0380 + 275.1,0320 + 360.1,0310 + 600 + 500 
1,0340 

_ 5830 + 250.1,0310 + 600 + 500] 03 
1,0320 ' 

= (4233 - 4025) 0,3 = 208.0,3 = 62,40 M. 

2. Verlust durch Windwurf auf 20 0/0 der FllLche vom 60.-80. Jahr. Es 
werden im durchschnittlichen Alter von 70 Jahren (3,0 - 0,3) 0,20 = 0,54 ha 
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geworfen. Der Schaden ergibt sich ans der Differenz HEU =80 _ HEu=70. 1st 
40 40 

A70 = 7800 M., dann wird 

(HEU =80 _ HEU =70) ° 54 
40 40' 

= [4233 _ 7800 + 250 . 1,0320 + 275 . 1,0310 + 600 + 500] 054 
1,0330 ' 

= (4233 - 4005) 0,54 = 228 . 0,54 = 123,10 M. 

3. Verlust der produktionslos gewordenen Liick en. 
Wli.hrend 20 J ahren sind 0,3 ha und Wli.hrend 10 J ahren 0,54 ha prodnktionslos. 
Die jahrIiche Bodenbruttorente betrltgt 

(600 + 500) 0,03 = 1100 . 0,03 = 33 M. 

a) Der Anfangswert der wlthrend 20 Jahren entgehenden Rente ist 

1,0320 -1 
33. 0,3. --2-0 --- = 9,9.14,,877 = 147,28 M. 

1,03 .0,03 

Dieselbe auf die Gegenwart diskontiert: 
147,28 

147,28. 0,554 = 81,40 M. 
1,0360- 40 

b) In gleicher Wei~e ergibt sich der Produktionsverlust auf 0,54 ha aus 

33 Or, A 1,0310 - 1 1 69 5- M 
• ,'->;0,. 10 70 0 = :.., (), . 

1,03 . 0,03 1 03 - 4 

Zusammen 81,40 + 62,55 = 143,95 M. 
4. Unter Umstli.nden kann auch eine Entschadigung wegen Bodenrlick

ganges in Frage kommen. 
Tritt auf den 0,30 + 0,54 = 0,84 ha eine Bodenverschlechterung in der Weise 

ein, daB vom nachsten Umtrieb ab auf die Dauer von 80 Jabren der Bodenwert 
um 100 M. sinkt, dann betrltgt die Vergi.ttung 

( 100.0,03 (1,0380 - 1) . _1_) 084 
1,0380 . 0,03 1,0340 ' 

= 3 . 30,201 . 0,307 . 0,84 = 23,35 M. 

5. Der g e sam t eSc h aden ersa t"z betragt demnach 
62,40 + 123,10 + 143,95 + 23,35 = 302,80 M. 

b) Konnen die beschadigten Bestandsteile nicht genutzt werden, 
weil diesel ben noch nicht verwertbar sind (z. B. Stockausschlage in 
Mittel- und Niederwaldungen), und wird durch das allmahliche Ab
sterben del' beschadigten Teile wedel' del' ubl'ige Bestand noch del' 
Boden beeinfluBt, so ist lediglich del' Ausfall an El'tl'ag zu diskon
tieren. 

Beispiel. In einem Mittelwald mit 20 jahrigem Unterholzumtrieb werden 
0,3 ha Stockausschlage im 12. Jahre:durch Kaninchen so benagt, daB sie diirr 
werden. Der NOl'malertrag des Unterholzes ist 300 M. Demnach bet.rltgt der 
Schadenersatz 

1 3~~2~ ~~2 = 90 . 0,7894 = n M. , 



Ermittelung des Schadens bei Waldbeschadigungen. 191 

B. Feststellung des Scbadens fur einen bestimmten Zeitraum 
(Verlust an laufelldem Wertszuwachs). 

1st del' Schaden flir einen bestimmten zuruckliegenden Zeitraum, 
z. B. Hil' die letzten 10 Jahre zu berechnen, dann ist del' Verlust an 
Wertszuwaehs festzustellen, unter Umstanden auch der Verlust an 
Bodenbruttorente. 

Hinsichtlich der Verwendung des Kostenwertes geIten die auf S. 185 
angegebenen Gesichtspunkte. 

Sind durch das Absterben oder die Verkriippelung von einzelnen 
Baumen odeI' Bestandsteilen Lit c ken entstanden, die wegen des vor
geschrittenen Alters der Bestande nicht mellr bestockt werden 'konnen, 
dann ist flir diese die Summe der Bodenbruttorenten flir die Zeit von 
del' Entstehung del' Lucken bis zum Abtriebsalter nach Formel VII a 
und VII b zu verguten. Diesel' Schadenersatz wird sofort im ganzen 
fallig auch dann, wenn der Schaden flir die Bestandsbescbadigung 
nur flir eine bestimmte Anzahl von vergangenen Jahren festzustellen 
ist. Denn die Aussehaltung eines Teiles der produktiven Flache von 
der Zuwachsarbeit des Bestandes bildet einen Schadenersatzanspruch, 
del' in seiner vollen Hohe in der Zeit beglichen werden muB, in del' der 
Schaden als vollendete Tatsache vorliegt. SoUte ausnahmsweise aus 
bestimmten Griinden die Berechnung der Bodenrenten flir eine bestimmte 
Anzahl von J ahren gefordert sein, so erfolgt dieselbe naeh Formel VII a 
nul' flir diesen Zeitraum. Fur den Rest del' Abtriebszeit wird dann 
spateI' eine neue Bereehnung notwendig. 

Erstreekt sieh del' Zuwachsverlust nul' auf einzelne Baume odeI' auf 
mehrere nul' in geringem Grade, dann schatzt man zweckmaBig die 
GroBe des Sehadens naeh Prozenten des normalen Wertzuwachses ein. 

Beispiel 1. Der Kostenwert eines 34 jahrigen Fichtenbestandes ist 2634 M., 
der des 28 jahrigen 2042 M., del' normale 5 jahrige Wertzuwachs somit 592 M. 
Wird der Ausfall an dem normalen Zuwachs auf 50/0 veranschlagt, dann ergibt 
sich ein Schaden von 592. 0,05 = 29,60 M. 

Wlire der Bestand schon vor 5 Jahren nur zu 0,9 geschlossen gewesen, dann 
erhielte man 592. 0,9 . 0,05 = 26,64 M. 

Beispiel 2. Fur einen durch Insektenbeschlidigung und nachfolgenden Wind
wurf gelichteten 62 jahrigen Fichtenbestand sol1 der Schaden der letzten 10 Jahre 
festgestellt werden. Der Bestockungsgrad war schon vor 10 Jahren nur noch 
0,58 nnd betragt jetzt infolge von weiteren Windwurfen 0,46. Fiir letztere wurden 
650 M. in verschiedenen Jahren vereinnahmt;" rechnerisch werden sie so behandelt, 
als ob sie vor 5 Jahren auf einmal eingegangen waren. Der normale Abtriebs
ertmg im 70. Jahre ware 7727 M., der Bodenertragswert ist 763 M., das Verwaltungs
kostenkapital 447 M. Der Schaden berechnet sich wie folgt: 

1. Z u wac h s v e rl u st. Ware der Bestand auf seinem Bestockungsgrad von 
0,58 geblieben, so ware sein Ahtriebsertrag im 70. Jahre 7727.0,58 = 4480 M. und 

HE - 4480 + 763 + 447 _ (763 + 447) = 3279 M. 
62 - 1,0370 - 62 

HE- = 4480 + 763 + 447 _ (763 + 447) = 2130 M. 
~2 1,0370 - 52 

nnd der Sollwertszuwachs HEo2 - HE52 = 3279 - 2130 = 1149 M. 
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Da del' Bestockungsgrad auf 0,46 gesunken ist, betrltgt der Abtriebsertrag 
7727 . 0,46 = 3554 M. und 

HE' = 3554 + 763 + 447 _ (763 + 447) = 2549 M. 
62 1,0370 - 62 

FUr den 52 jlthrigen Bestand wird unter Einrechnung des Windfallertrages 
von 650 M. irn 57. Bestandsalter 

HE' _ 3554 + 650.1,0370 - 57 + 763 + 447 
-~~-'---=-----=-'-~-'-~- - (763 + 447) = 2147 M. 

52 - 1,0370- 52 

Del' wirkliche Wertzuwachs ist dernnach 
HE'62 - HE'52 = 2549 - 2147 = 402 M. 

Der Zuwachsverlust der letzten 10 Jahre berechnet sich dernnach auf 
1149 - 402 = 'Wi' M. 

2. Bodenbruttorente. VOl' 10 Jahren waren 1,00-0,58=0,42 ha der 
Flltche unbestockt, gegenwltrtig sind es 1,00 - 0,46 = 0,54 ha. Die unbestockte 
Flltche hat also urn 0,54 - 0,42 = 0,12 hit zugenornrnen. Da del' Zwischenertrag 
von 650 M. nach rechnerischer Annahrne irn 57 jlthrigen Bestandsalter angefallen 
ist, kann del' Zeitraum fUr den Entgang an Bodenbruttorente nur mit 62 - 57 = 
5 Jahren bernessen werden. 

Die Bodenbruttorente je ha betrltgt (763 + 447) 0,03 = 36,30 M., fiir 5 Jahre 

36,30 (~,~:5 -1) = 36,3.5,309 = 193 M. , 
FUr 0,12 ha betrltgt del' Verlust an Bodenbruttorente 0,12. 193 = 23 M. 
3. Der Gesarntschaden ist 747+23=770 M. 

Die Berechnung des Sehadenersatzes nach dem tatsaehlichen Ve r -
lust an dem laufenden Zuwaehs des .Abtriebswertes, d.h. an 
Holzwertszuwaehs, ist theoretisch fur Bestande, welche das finanzielle 
Umtriebsalter noeh nicht erreieht haben, nieht richtig (S. 124). Das 
Verfahren Hi-uft darauf hinaus, daJ3 an die Stelle del' Differenz del' 
Bestandserwartungswerte die Differenz del' fiir die gegebenen Bestands
alter in Frage kommenden .Abtriebswerte gesetzt wird. Da letztere 
groJ3er ist als erstere, wird del' Schadenersatz zu hoch berechnet (vgl. 
Wertszuwachs S. 124); 

Trotzdem ist die Berechnung nach diesem laufenden Wertszuwaehs 
dann nicht zu umgehen, wenn in alteren durchlichteten Bestanden 
die Festsetzung del' fiir die Erwartungswerte notigen Grundlagen auf 
Schwierigkeiten stoJ3t . .Auc!:). in allen jenen Fallen, in denen die Ver
fassung und Zusammensetzung eines Bestandes grei!bare .Anhaltspunkte 
fur seine weitere Entwickelung nicht bietet, kann die Verwendung des 
laufenden Wertszuwaehses notwendig werden. 

In jungen und jiingeren Bestanden kann umgekehrt del' laufende 
Wertszuwachs nicht ermittelt werden, weil das Sortimentenverhaltnis 
und die Holzpreise nieht greifbar sind. 

Die Beschaffung der Grundlagen erfolgt in der Weise, daJ3 man 
durch Stammanalysen (Zuwachsbohrungen in Brusthohe unzuverlassig I), 
die graphisch dargestellt werden, den Beginn und das MaJ3 der Zuwachs
minderung in Proze n te n ermittelt. 1m .Anhalt an den Wuehs be
nachbarter unbeschadigter Bestande oder an die .Angaben von Er-
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tragstafeln stellt man alsdann den Wert fest, den der Bestand odeI' 
Bestandsteil normal haben sollte, und unter Zugrundelegung des er
mittelten wirklichen Zuwachsprozentes den Wert, den del' bescbadigte 
Bestand bis zum Anfang del' Zuwachsminderung tatsacblich hatte. 

Beispiel 1. 1st der normaJe Abtriebswert des 40jlthrigen Bestandes 2038 M., 
des 50jlthrigen 3717 M., dann erhltlt man das normale jithrliche Zuwachsprozent 

3717 ' 
aus 2038 = 1,824 = 1,OzlO, woraus z = 6,2 0/0. Wurde nun das Zuwachsprozent 

des beschltdigten Bestandes zwischen dem 40. und 50. Jahr dnrch die Stamm
analysen zu 4"/0 ermittelt, der Abtriebswert des beschltdigten 50jlthrigen Bestandes 
durch Auskluppierung zu 3016 M., dann betrug dessen Abtriebswert vor 10 Jahren 
B016 
--= 2038 M. Der Zuwachsverlust betrligt demnach 
1,0410 

oder direkt 
3717 - 2038 - (3016 - 2038) = 3717 - 3016 = 701 M. 

3016.1,06210 _ 3016 = 3717 - 3016 = 701 M. 
1,0410 

Beispiel 2. Ein lichter ietzt 80jlthriger Eichenbestand steht unterRauch
schaden. Es soli der Zuwachsverlust der letzten 10 Jahre berechnet werden. Die 
jetzige Derbholzmasse wnrde durch Kluppierung zu 670 fm ermittelt, das wirk
Hche Massenzuwachsprozent in den letzten 10 Jahren zu 1,5%. 

Die Derbholzmasse des 70 jahrigen Hauptbestandes betrug so mit 

670 0 = 670 . 0,862 = 578 fm. 
1,0151 

In den letzten 10 Jahren wurde eine Dnrchforstungsmasse von 50 fm genutzt. 
Somit berechnet sich der wirkliche Zuwachs auf 670 + 50 - 578 = 142 fm. 

Ohne die Rauchbeschltdigung hlttten die vor 10 Jahren vorhanden gewesenen 
578 fm mit 3,74 0/0 weiterwachsen und danach im 80. Bestandsalter einen Betrag 
von 578.1,037410 = 578.1,443 = 834 fm erreichen soli en. Somit ware der normale 
Zuwachs 834 - 578 = 256 fm. 

Der 10jlthrige Zuwachsverlust ist demnach 256 -142 = 114 fm oder, wenn 
der Durchschnittswert je fm 20 M. betrltgt, 114.20 = 2280 M. 

War der verlichtete Znstand des Bestandes bereits vor 10 Jahren vorhanden 
und ist durch die Raucheinwirkung in den letzten 10 Jahren keine neue unpro
dnktive Flliche entstanden, dann kann fiir die vorhandene nnproduktive Flliche 
der Verlust an Bodenbruttorente nur dann in Rechnung gesetzt werden, wenn 
dieselbe ihre Ursache in friiheren Rauchbeschltdigungen hat. Da aber im gegebenen 
Fall. vom Zuwachs des Abtriebswertes die Bodenbruttorente nicht abgezogen 
wurde, kann der Entgang derselben auf der unbestockten Flltche dadurch als 
gedeckt gelten (siehe S. 124). 

Die Scbadenersatzberecbnung nach dem d urch schni ttl i che 11 

Haubarkeitszuwachs ergibt imm~r zu hohe Resultate (S. 119 f.). 

VI. Vergutung fur Herabsetzung der Standortsgiite durclt 
auaere Einfliisse. 

Ein 50jahriger Fichtenbestand I. Bonitllt ist durch Raucbschaden 
oder Entwasserungen odeI' andere auBere Einwirkungen in seiner 
Entwickelung gehemmt oder gefabrdet. 

Endres, Waldwertrechnung nnd Forststatik. 4. Auf!. 13 
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1. Fall. 

Del' Sehaden ist nieht so betraehtlieh, daB die Fortsetzung del' 
Fiehtenwirtsehaft fiir die Zukunft unmaglieh wird. 

1. Voraussiehtlieh wird nieht bloB del' vorhandene, sondem auch 
jeder zukiinftige Bestand anstatt del' Ertr1:ige del' 1. Bonitat nur die 
Ertrage del' m. Bonitat Hefem. 

Del' Sehadenersatz erstreekt sieh auf den Bestand und auf den 
Boden. Seine Bereehnung kann auf zwei Wegen erfoIgen: 

A. a) Differenz del' graBten Bestandserwartungswerte 
des normal en und des besehadigten Bestandes. Fiir den normalen 
Bestand ergibt sieh HE50 unter Zugrundelegung del' finanziellen Um
triebszeit und des derselben entspreehenden Bu, fiir den beschadigten 
Bestand unter Zugrundelegung del' finanziellen Umtriebszeit del' 
III. Bonitat und des derselben entspreehenden Bu. 

1st fiir 1. Bonitiit Aso = 14000, e = 120, V = 300 M., P = 3 %, 

dann ist Bso = 1024 M. 1st ferner fUr III. Bonitat Aso = 7000 M., 
dann wird Bso = 296 M. 

Fiir den normalen Bestand wird 

HE- = 14000 + 1024 + 300 _ 1024 + 00) = 498 M 
00 1,0380- 50 ( 3 9. 

Fiir den besehadigten Bestand wi I'd 
, 7000 + 296 + 300 

HE50 = 1 03S0-50 - (296 + 300) = 2533 M. , 
Del' Sehadenersatz betragt 4989 - 2533 = 2456 M. 
b) In dem Erwartungswert des besehadigten Bestandes wird dem 

Waldbesitzer nul' die Bodenrente des besehadigten Bestandes ver
giitet. Er hat abel' Ansprueh auf die Bodenrente des normalen Be
standes. Deshalb ist ihm die Differenz del' Bodenertrags
werte sofort zu vergiiten, also 1024 - 296 = 728 1\L 

c) Dergesamte Sehadenersatzbetragt demnaeh 2456 + 728 = 3184M. 

B. a) Differenz del' graB ten Bestandserwartungswerte 
des normalen und des beschlldigten Bestandes. Beide Erwartungs
werte werden abel' mit dem Bodenertragswert des normalen Bestandes 
bereehnet. 

Demnach ist fiir den normalen Bestand wie unter A 
HE50 = 4989 M., 

fUr den beschadigten Bestand 
7000 + 1024 + 300 

HE50 = 10380- 50 - (1024 + 300) = 2105 M. , 
Del' Schadenersatz betragt 4989 - 2105 = 2884 1\L 
b) In dem Erwartungswert des beschadigten Bestandes wird in 

diesem Falle dem Waldbesitzer die Bodenrente des normalen Be
standes auf 30 Jahre hinaus vergiitet. Erst wenn del' jetzige Bestand 
geschlagen ist, bezieht er daher die Bodenrente des beschadigten 
Bestandes, d. h. es wi I'd erst nach 30 Jahren del' Minderwert des 



Die Berechnung des Waldsteuerwertes. 195 

Bodens fallig. Die Differenz del' Bodenertragswerte ist also 
auf 30 Jahre zn diskontieren: 

1024- 296 728 
1 0330 = 1 0330 = 300 M. , , 

c) Del' gesamte Schadenersatz betragt demnach 2884 + 300 = 3184 M. 
(wie nnter A). 

2. Die Beschadigung trifft nul' den jetzt vorhandenen Bestand. 
Die kiinftigen Bestande werden wieder normal sein. 

Schad en ersatz: Differenz del' groBten Bestandserwartungswerte 
des normal en und des beschadigten Bestandes unter Zugrundelegung 
des Bodenertragswertes des normalen Bestandes in beiden Fallen. 

Im vorigen Beispiel betragt also del' gesamte Schadenersatz 

4989 - 2105 = 2884 M. 

2. Fall. 

Die Nadelbolzzucht muB aufgegeben werden. An ibre Stelle tritt 
Laubholzwirtschaft. 

1. Del' vorhandene Bestand mull so fort abgetrieben, werden. 
Schadenersatz: 
a) Differenz des Bestandserwartungswertes (finanzielle Umtriebs

zeit und hOchster Bn del' Ficbte 1. Bonitat) und des Abtriebswertes. 
b) Differenz del' hochsten Bodenel'tragswerte del' bisherigen Fichten

wirtschaft und del' kiinftigen Laubholzwil'tschaft. 
2. Del' beschadigte Fichtenbestand bleibt vorlaufig noch stehen; 

nach seinem Abtrieb wird die FHicbe mit Laubholz bestockt. 
Schadenersatz: Wie beim 1. Fall unter 1 (vgl. Waldwirtschaftswert). 

VII. Die Berechnung des Waldsteuerwertes. 
Steuern und Abgaben vom odeI' auf das Waldvermogen bedingen 

die Festsetzung des Steuerkapitalwertes nach den gesetzlichen Richt
linien. Nach den bestehenden Vermogenssteuergesetzen wird bei 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstiicken anstatt des gemeinen 
Wertes del' Ertragswert zugrunde gelegt, del' dem 25 fachen des 
Reinertrages entspricht. Del' KapitalisierungszinsfuB ist somit 4 %. 

Das Reichsnotopfergesetz vom 31. Dezember 1919 lieB sogar einen 
Zinsfull von 5 % zu. 

Gegenuber del' Kapitalisierung einer Rente mit 3 % (forstlichem 
ZinsfuB) bedeutet die Kapitalisierung mit 4 % die Herabminderung 
des Kapitalwertes (Ertragswertes) urn 25 %, die Kapitalisierung mit 
5 % die Herabminderung urn 40 %. 

Fiir Waldungen im jiihrlichen Nachhaltsbetrieb, deren 
Steuerwert als Rentierungswert berechnet werden kann, ergibt sich 
die kapitalverkleinernde Wirkung des hoberen ZinsfuBes ohne weiteres. 

13* 
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1st z. B. die jahrliche Rente 3000 M. und der forstliche Zinsfu13 3 0/0, 
. 3000 

dann berechnet slch der Verkehrswert des Waldes auf --= 100000 M., 
0,03 

del' Steuerwert dagegen bei einem SteuerzinsfuB von 4 % auf 

3000 = 75000 M. 
0,04 

Fiir Waldungen im aussetzenden Betrieb muB abel' ein 
besonderes Verfahren angewendet werden, das darin besteht, daB 
man den Bodenertragswert und den Bestandserwartungs- oder Kosten
wert auf del' Grundlage del' finanziellen Umtriebszeit mit dem forst
lichen ZinsfuB von 3 0/0 berechnet und die sich ergebenden Werte 
bei eiuem SteuerzinsfuB von 4 % urn 25%, von 5% urn 40 0/0 er
maBigt. 

Beispiel: Eine Waldparzelle ist je auf einem Hektar mit 35-
jahrigen, 80jahrigen uud 90jahrigen Fichten bestockt. Mit dem 
forstlichen ZinsfuB zu 3 % berechnet sich fUr die finanzielle Umtriebs
zeit von 80 Jahren del' Bodenertragswert auf 1057 M. und del' 
Bestandserwartungswert des 35 jahrigen Bestandes auf 2710 M. (S. 99). 
DerVerkehrswert des 80jahrigen Bestandes ist gleich dem Abtriebs
wert von 9809 M., des 90 jahrigen Bestandes gleich dem Abtriebs
wert von 11 240 M. Schreibt nun das Vermogenssteuergesetz einen 
KapitalisierungszinsfuB von 4 % vor, so sind ffir die Steuerveran
lagung aBe diese Werte urn 25% zu kurzen. Es betragt also del' 
Steuerwert fiir den Boden je Hektar 1057 .0,75 = 792,75 M., fUr den 
35 jahrigen Bestand 2710.0,75 = 2032,50 M., fUr den 80 jahrigen 
9809.0,75= 7356,75 M., fiir den 90jahrigen 11240.0,75 = 8430 M. 

Fur die praktische DurchfUhrung der Waldbesteuerung werden 
zweckm1:LBige ortliche schematische Tabellen entworfen. 

W ollte man die Steuerwerte des Bodenertrogswertes und des Be
standserwartungs- odeI' Kostenwertes direkt mit dem SteuerzinsfuB 
berechnen, dann wurde die finanzielle Umtriebszeit, die auch hier 
grundlegend ist, auf ein sehr friibes Bestandsalter fallen. Sowohl 
das auf das letzte Jahr diesel' Umtriebszeit fallende Bestandsalter 
wie alle dariiber hinausliegenden wiirden von dem Erwartungs- oder 
Kostenwert nicht mehr erfaBt und miiBten dann folgerichtig mit ihrem 
Abtriebswert zur Steuer herangezogen werden. Sie wurden also del' 
Vorteile, die der Gesetzgeber allen Bestanden durch die Gewahrung 
eines hohen SteuerzinsfuBes einraumen will, verlustig gehen. Die
selben Bestande wiirdell abel' andererseits diese Vorteile von selbst 
genieBen, wenn sie in den Rahmen einer auf den jahrlichen Nach
haltsbetrieb eingerichteten Betriebsklasse eingespannt waren. 

Dazu kommt noch, daB die infolge des hohen SteuerzimlfuBes uber 
den Erwartungs- oder Kostenwert hinausfallenden Bestande forst
technisch und forstlich finanziell tatsachlich, wenigstens dee Regel 
nach, . noch nicht haubar sind, ihr Abtriebswert daher schwer fest
zu~tellen ist und uberdies als wirtschaftlicher Wert nicht in Betracht 
kommt. Gegenuber dem mit dem forstlichen ZinsfuB berechneten 
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maBgebenden Erwartnngs- odeI' Kostenwert sind diese Abtriebswerte 
zu klein. W ollte man nun von diesen auch noch den Abzug von 
25 % bzw. 40 % machen, so wiirde del' Steuerwert zu gering. 

VIII. Teilung von Waldungen. 
Nach welchen Gesichtspnnkten die Teilnng erfolgen soll, wi I'd in 

del' Regel von den Parteien im voraus bestimmt. Die Festsetzung 
des Wertes der einzelnen Waldteile geschieht nach den gewahn· 
lichen Regeln. 

Allgemein kommen folgende Verfahren in Betracht: 
1. Teilung des Bodens auf Grund der berechneten Ertragswerte 

und Ausgleichung des Unterschiedes del' Bestandswerte durch Geld
vergiitung. Die Flache eines jeden Teilhabers muB arrondiert sein. 
Das Verfahren setzt voraus, daB die Teilhaber, denen die graBten 
Bestandswerte zufallen, Geldkapital zur Ausgleichszahlung zur Ver
fiigung haben. Oft ist es zweckmaBig, daB die haubaren Bestande 
vor der Teilnng genutzt werden, bzw. daB der ErlOs zur Ausgleichung 
verwendet wird. 

An sich hat das Verfahren den Vorzug, daB jeder Teilhaber die 
gleiche Bodenfiilche erhaIt und in derselben ein fixes, im Werte 
steigendes Kapital. 

Nach der PreuBischen Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juli 1821 §§ 112, 
113 soIl bei Naturalteilung eines gemeinschaftlichen Waldes jeder Miteigent.iimer 
seinen Anteil tunlichst ill Grund und Boden und in stehendem Holze erhalten. 
1st dies unausfiihrbar, so muB derjenige, der einen DberschuB an stehendem Holz 
erh!1lt, dem Benachteiligten Holz zum Abtriebe anweisen oder ihn durch Holz
lieferungen oder Geld entsch!1digen. 

2. Man berechnet den Waldwert des ganzen Komplexes und teilt 
jedem Teilhaber so hinge Wald, d. h. Boden· mit darauf stockendem 
Bestand zu, bis sein Guthaben erfiillt ist. Derjenige, dem die wert
vollsten Bestande zufallen, erhalt die geringste Bodenfiache und Uill

gekehrt. MaBgebend ist die wirtschaftliche Situation del' einzelnen 
Teilhaber. Der kapitalkraftige Teilhaber (Staat, Gemeinde, GroB
grundbesitzer) wird die graB ere Bodenfiache vorziehen, del' kapital
bediirftige Private die hOheren Bestandswerte, wei! er sich durch 
die Nutzung del' alteren Bestande fiu.ssige Geldmittel verschaffen 
kann 1). 

3. Man teilt jede einzelne, in bezug auf Standorts- und Bestands
giite nnd Alter gleichartige Abteilung. Dieses Verfahren fiihrt zu 
einer Zerstiickelung des Waldbesitzes. 

Es wurde bei den Aufteilungen der Gerneindewaldungen in friiherer Zeit all
gemein angewendet und fiihrte die beklagenswerte Parzellierung des Privat
waldbesitzes herbei. V gl. 'mein Handbuch der Forstpolitik, 2. Auf!. 1922, S. 404. 

') 1m Regierungsbezirk Kassel wurde die Naturalteilung der Halbengebrauchs
waldungen nach Waldwerten vorgenommen. Vgl. Borgmann, Allgem. Forst
und Jagdzeitung 1890, Juniheft. 
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IX. Zusammenlegung von Teilforsten. 
Zumeist handelt es sich urn Bildung von Waldgenossenschaften. 

Die maBgebenden Gesichtspunkte hierfiir sind fol'stpolitischer Natur 
(vgl. mein Handbuch der Forstpolitik, 2. Aufl. S. 477). Gl'undlegend 
ist del' Waldwel't, den jeder Genosse einwirft. Nach Verhaltnis des
selben el'folgt auch die Vel'teilung del' Ertl'age und del' Lasten. 

Anhang. 

Anweisungen zur Vornahme von Waldwertsrechnungen der Staats
forstverwaltungen von Sachsen, Preutien und Bayern. 

1. Sachs en. 
"Anweisung zur Anfertigung von Wertsermittelungen bei 

Erw er bung un d V erlt u l3 erung von Grunds tii ck en d urch di e Staa ts
forstverwaltung" vom Jahre 1904. (Ohne Tabellen abgedruckt im Tharander 
Forstl. Jahrbuch 1906, 184; separat zu beziehen von der sltchs. Forsteinrichtungs
anstalt.) 

Zinsful3 durchgltngig 3 0/0. 
1. Forstlicher Bodenwert. Es wird zunltchst der Bodenertragswert 

unter Weglassung der Verwaltungskosten berechnet - • Bodenbruttowert" . 
Als Umtrieb ist der Normalumtrieb des Reviers oder der Betriebsklasse 

anzunehmen, zu welcher die zu erwerbende Flache treten solI - besondere Ver
hltltnisse ausgenommen. 

Als BoniUit ist anzunehmen a) fiir Blal3en und Fliichen, deren Bestockung 
nach Rolzart, Betriebsform und Beschaffenheit so unvollkommen ist, dal3 die 
Verjiingung geboten und binnen der niichsten 10 Jahre ausfiihrbar erscheint, die 
Bestandsbonitltt, welche der nachzuziehende Bestand im Umtriebsalter mut
maJ3lich aufweisen wird, b) fiir alle auderen bestockten Flltchen die Bestands
bonitltt des vorhandenen Bestandes im Umtriebsalter. (Die Vorschri£t b kann 
zu wesentlich unrichtigen Bodenwerten fiihren, wenn der vorhandene Bestand 
nicht standortsgemltl3 ist!) 

Die einzustellende Abtriebsmasse fiir Fichte und Kiefer ist der der Anweisung 
beigegebenen Ertragstafel zu entnehmen. 

Die Zwischennutzungsertrltge sind in Prozenten des Wertes ,der Abtriebs
masse nach den angegebenen Slttzen einzustellen (siehe S. 76). 

Der Anweisung sind Tafeln b eigegeb en, welche die Bodenbruttowerte fiir 
1 ha Fichten (Tannen) und Kie£ern (Lltrchen) bei Umtrieben von 60-100 Jahren 
in 10jlthrigen Abstufungen und bei Kulturkosten von 60-250 M. in Abstufungen 
von 10 M. sowie bei verschiedenen Durchschnittspreisen fiir die 5 Bonitaten 
enthalten. , . 

2. Der Be s tan d s w e r t wird als Bestandsvorrats-, Kosten- oder Erwartungs
wert ermittelt. 

a) Der Vorratswert (=Abtriebswert) ist in der Regel anzuwenden fur 
Rochwaldbestiinde von uber 40 Jahren, fiir das iiber 40jlthrige Oberholz im 
Mittelwalde und fiir· jungere verjiingungsbedlirftige Bestltnde. Raben uber 
40jlthrige Bestltnde (schwache Stangenhalzer) einen unverhiiltnismltl3ig niedrigen 
Verkaufswert und sind wesentliche Preissteigerungeu zu erwarten, dann tritt 
an Stelle des V orratswertes der Erwartungswert. 

b) Der Bestandskostenwert (mit Bodenbrllttowert und deshalb mit 
Weglassung des Verwaltungskapitals) ist in der Regel auf die 1-40jlihrigen 



Anweisungen ffir Wertsberechnungen in Sachsen und PreuBen. 199 

Bestande anzuwenden. - Eine fiir aIle Holzarten giiltige, der Anweisung bei
gegebene Tafel gibt die Kostenwerte fiir die Bestandsalter 5, 10 .... und 40 an, 
ohne Abzug der Zwischennutzungen. Als Nachwerte derselben sind die auf 
S. 116 angegebenen Prozente abzuziehen. 

c) Der Bestandserwartungswert (ebenfalls nur mit dem Bodenbrutto
wert zu berechnen) kommt nur ausnahmsweise zur "Bewertung schwacher iiber 
40jahriger Stangenholzer, dann jiingerer Niederwaldorte nnd des jiingeren Unter
holzes und des bis 40 Jahre alten Oberholzes im Mittelwalde zur Anwendung. 

3. A b z ii g e. Da der Bodenwert zuniichst als Bruttowert berechnet wird, 
miissen von dem nach den geschilderten Verfahren ermittelten Gesamtwert noch 
die Verwaltnngsausgaben abgezogen werden. Dazu zahlen nach der Anweisnng 

a) die kapitalisierten Stenern nnd Abgaben, 
b) die kapitalisierten Kosten fur Verwaltnng, Schutz und Forsteinrichtung 

in der durchschnittlichen Hohe von 12 M. fUr 1 ha, 
c) die Ausgaben fiir Entwasserung, Unterhalt Offentlicher Wege, Strom

bauten usw. 

2. PrenBen. 
I. N ach einer all gem e in en Ve rf ii gun g des preuBischen Ministeriums fiir 

Landwirtschaft, Domll.nen und Forsten vom 15. Mai 1905 geIten fiir die Ausfiihrung 
von Waldwertsberechnungen folgende allgemeine Vorschriften: 

1. In der Regel sind der Boden- und der Bestandswert getrennt zu berechnen. 
2. Fiir den Boden ist der ortsiibliche Verkaufswert bzw. der bei friiheren, 

von der Forstverwaltnng abgeschlossenen Ankaufen gezahlte Verkaufswert oder 
der ffir jede Bodenklasse zu ermittelnde Erwartungswert in Rechnnng zu stellen. 

3. Die unter 40 bis 50 Jahre alten Bestande sind in der Regel nach dem 
Erwartungswerte oder dem Kostenwerte zu berechnen. 

Altere und aile hiebsreifen Bestande sind nach ihrem Verkaufswerte zu 
veranschlagen. 

4. Bei Berechnung der Erwartnngs- und Kostenwerte sind samtliche Anf
wendnngen fiir die Beamten und den Betrieb, insbesondere anch die fiir den 
Wegeban nnd die Stenern, und alle Einnahmen ans Holz, den Nebennntzungen 
und der Jagd, ferner, soweit es sich urn Bestande handelt, die Vor- oder Nach
werte der Bodenrenten in Anrechnnng zu bringen. 

Die Holzwerbnngskosten werden unmittelbar von den Holzeinnahmen ab
gezogen. 

5. Enthalten die zn veranschlagenden KuIturen nnd Jnngbestltnde noeh 
nachbessernngsbedfirftige Stellen oder bleibende, auf den kiinftigen Ertrag ein
wirkende Unvollkommenheiten, so sind die noeh aufzuwendenden Nachbessernngs
kosten bzw. die· Ertragsausfalle entsprechend. zu veranschlagen. 

6. Fiir Kusselbestltnde, welche einen Holzverkaufswert nicht besitzen, aber 
als willkommener Bodenschutz erhalten werden miissen, ist ein solcher Preis ein
zusetzen, daB der Verkaufer des Grund und Bodens es vorzieht, dieselben mit 
abzutreten. 

7. Zur Ermittelung haubarer Holzmassen findet stammweises Auskluppen, 
in geeigneten Fallen die Berechnung nach dem Mittelstammverfahren statt. 

Die Massenberechnung nach Probeflltchen ist nnr fiir sehr gleichmaJlige Be
stande anzuwenden. 

8. Die Vornntzungsertrage und die kiinftigen Abtriebsmassen sind nach be
wahrten Ertragstafeln unter Beriicksichtignng der Bestands-U nvollkommenheiten 
zu veranschlagen. 
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9. Bei Berechnung der den Wertsermittelungen zugrunde zu legend en Holz
preise sind die in den Nachbar-Oberftirstereien erzielten Preise tunlichst in Be
tracht zu ziehen. 

Der Einfachheit wegen ktinnen Vurchschnittspreise je Festmeter Derbholz 
nebst dem darauf entfallenden Reisig und Stockholz in Anwendung gebracht 
werden. 

Wie solche Durchscbnittspreise ermittelt sind, ist in dem Erlliuterungsberichte 
nachzuweisen. ~ 

10. Bei Zugrundelegung eines SOjlihrigen und kiirzeren Abtriebsalters sind 
in der Regel 30/0, bei Annahme eines htiheren Abtriebsalters in der Hegel 
2 '/2% Zinzeszinsen auch fur Kapitalisierungen in Ansatz zu bringen. 

11. Wenn die Berechnung ein einem groBeren Forstkomplexe hinzutretendes 
Waldgrundstiick betrifft, so ist bei der Veranschlagung der Kosten fiir die 
Beamten und den Betrieb hierauf Riicksicht zu nehmen. 

12. Jeder etwas umfangreichen vValdwertsermittelung ist ein kurzer, die 
allgemeinen Verhliltnisse des i'eschlitzten Waldes schildernder Erlliuterungsbericht, 
in welchem auch das bei der Berechnung angewendete Verfahren auseinander
gesetzt ist, beizufiigen. 

13. Bei grtlBeren fiir den Fiskus anzukaufenden Waldungen kann der Werts
berechnung ein Betriebsplan zugrunde gelegt werden, bei welchem es aber nicht 
auf eine sorgfliltige periodische Ausgleichung ankommt. 1m iibrigen sind die fiir 
die Aufstellung von Betriebspllinen bei der Staats -Forstverwaltung geltenden 
Grundslitze zur Anwendung zu bringen. Eine getrennte Berechnung des Boden
und Bestandswertes kann in diesem Faile unterbleiben. 

14. Die Faktoren der Zinstafeln ktinnen auf zwei Dezimalen und die Geld
werte auf ganze Mark abgerundet werden. 

II. Nach einer VerfUgung desgleichen Ministeriums betreffend die "Fiihru n g 
elektrischer Hochspannungsleitungen durch Forstbestlinde" vom 
S. August 1910 sind fUr die Benutzung der Aufhiebsfiitchen jithrlich mindestens 
50 M. Mietzins je Hektar zu ford ern. Bei Bemessung desselben ist dafiir Sorge 
zu tragen, daB der Forstfiskus nicht nur flir die Nutzungsentziehung, sondeI'll 
auch fiir Verluste und Nachteile, die durch Windwurf, Windbruch, Bodenvertidung 
Bodenverangerung, Sonnenbrand, Erschwerung des Wirtschaftsbetriebes usw. zu 
erwarten sind, angemessen entschlidigt wird. - Gehen die Leitungen iiber Frei
filichen oder finden keine nennenswerte Aufhiebe oder nur Auflistungen statt, 
dann wird ein jlihrlicher Mietzins von mindestens 10 M. je Kilometer erhoben. 

Die einmaligen Entschlidigungen fiir Verluste durch vorzeitigen Abtrieb noch 
nicht hiebsreifer Bestandsteile sind aus dem Kosten- oder Erwartungswert unter 
Abzug des erntekostenfreien Erltlses aus dem verkauften Holz mit einem ZinsfuB 
von 3% zu berechnen. 

3. Bayern. 

1. "Instruktion zur El'mittelung der Entschlidigung fiir die 
Uberlassung vonStaatswaldgrund zum Bau undBetrieb von Eisen
bahnen yom 14. Juli 1884." (Abgedruckt in "Mitteilungen aus der Staatsforst
verwaltung Bayerns", 3. Heft, Miinchen 1903, S. 77 ff.) 

Die Entschlidigullgen werden in "H a u pte n tschli digu ngen" und"N e b en
en tschli di gu n g e n" eingeteilt. Zu ersteren zlihlt die Entschlidigung fiir dauernde 
Abtretung des Bodens, fiir die Schmlilerung der Nutzung auf den im Eigentum 
des Forstfiskus verbleibenden Sicherheitsstreifen und fiir den vorzeitigen Abtrieb 
der Holzbestande. Als "Nebenentschlidigungen" konnen in Betracht kommen 
die Vergiitung fiir Neuanlage oder Verlegung von Wegen, Gritben usw. sowie 
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die Entschlldigung fiir Durchlichtung von HolzbesUtnden gelegentlich der Pro
jektiernngsarbeiten, unter Umstlinden auch eine Abfindung wegen erhohter 
Windgefahr fUr die benachbarten Bestitnde. - Eine Entschitdigung wird n i c h t 
verlangt fUr erhohte Feuersgefahr der anliegenden Bestande, fiir Erschwerung des 
Forst- und Jagdbetriebes, fiir die Abitnderung der Betriebs- und Kartenwerke. 

Der Bodenwert ist zu erheben als Bodenertragswert ("Bodenerwartungs
wert"), welcher sich fUr die bisherige Betriebsart und die durch die Forstein
richtung festgesetzte Umtriebszeit berechnet. Die Haubarkeits- und Vornntzungs
ertritge, letztere .auf volle Jahrzehnfe bezogen, sind mittels Angleichung an die 
Hiebsergebnisse haubarer bzw. durchforsteter jiingerer Bestllnde derselben Holz
und Betriebsart und der gleichen Standortsglite festzustellen, auBerdem nach 
Ertragstafeln. - Ais Holzpreise sind die 3 bis 10jlthrigen ortlichen Durchschnitts
preise ill Ansatz zn bringen, unter Umstlinden unter Berlicksichtigung einer zu 
erwartenden Preisanderung in der nlichsten Zukunft. Dasselbe gilt fur die 
Bestimmung des Nutzholzprozentes und flir Festsetzung der Kulturkosten. -
Nebennutzungen sind nach lokalen Erfahrungsslttzen zu verrechnen, eventuel! 
gegen Ausgabeposten zu kompensieren. - Die jlthrlichen Verwaltungskosten sind 
nach 3 bis lOjlihrigen Durchschnittsslitzen pro Hektar der Gesamtwaldflliche 
des betreffenden Forstverwaltungsbezirkes in Anrechnung zu bringen. De r 
RechnungszinsfuB betrligt 2"10. 

Die Entschadigung flir Schmalerung der Nutzung auf den langs 
der Bahnkorper sich hinziehenden Sic her h e its s t rei fen ist gleich dem forst
lichen Bodenertragswert abzliglich des Kapitalwertes des Reinertrages, welcher 
bei Unterstellung der ortlieh und zeitlich am zweckmllBigsten erscheinenden forst
ode r landwirtschllftlichen Benutzung (Grasnutzung, W eidenzucht, Feldbau) 
dauernd zu erwarten ist. 

Bei der Ermittelung des Entschitdigungsbetrages fUr den vorzeitigen Abtrieb 
der Bestlinde hat der unter Zugrundelegung des berechneten Bodenertragswertes 
ermittelte wirkliche B est and B k 0 s ten we r t zum Anhalt zu dienen. J st letzterer 
groBer als der Erlos aus der abgetriebenen Holzmasse, dann bildet die Differenz 
die von der Eisenbahnverwaltung zu leistende Entschlidigung. 1st dagegen der 
Kostenwert gleich oder kleiner als der Verkaufswert, dann flillt die Entschadigung 
weg. Die Untersuchung des Verhliltnisses zwischen Kosten- und Verkaufswert hat 
sich beim Hochwaldbetriebe ffir die Regel auf die Holzbestlinde zu beschrllnken, 
welche drei Vierteile der betriebsplangemltBen Umtriebszeit noeh nicht zurlick- . 
gelegt haben, kann aber auch auf aile Bestitnde, welche die volle Umtriebszeit 
noeh nieht erreicht haben, ausgedehnt werden. Zu unterbleiben hat sie gegen
liber den Bestltnden, welche die Umtriebszeit libersehritten haben, und jenen, 
welche aus betriebsteehnischen Erwllgungen in den speziellen Wirtschaftsplan 
aufgenommen waren. 

Da der Bodenertragswert und der Produktionsaufwand auf der V ollbestockung 
fullt, so sind aueh die Einnahmeposten des Bestandskostenwertes und der Be
standsverkaufswert auf die V 0 II b est 0 c k u ri g zu beziehen. 

Zu dieser Instruktion ist zu bemerken, daB infolge der Unterstellung eines 
Zinsful?es von 2 % sich zu hohe Boden- und Bestandswerte bereehnell. 1st die 
Umtriebszeit hOher aIs die finanzielle, dann wird deren Hohe allerdings etwas 
herabgedrl1ckt. Die Instruktion ist veraltet und flihrt zu ulll'ichtigen Ergebnissen. 

II. "Anweisung vom 1. April 1911 zur Berechnung des Vermogens
wert as d er bay e ris chen S ti £tun gs w a ld un gen." Herallsgegeben vom 
bayer. Finanzmillisterium (Finanz-Minist.-Blatt .1911. Nr. 9, S. 263 ff.). 

Bei annahernd normalem Altersklassenverhaltnis ist der Waldrentierungs
wert zu bereehnen. 

"Bei sehr abnormem AlterskIassenverhaltnis wird jede Altersklasse als Wirt
schaftsperiode betrachtet, deren Gesamtertrag aus den Angaben des Wirtsehafts-
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planes berechnet und durch Abzug der in der ganzen Periode aufzuwendenden 
Kultur- und Verwaltungskosten in den Reinertrag umgewandelt wird." Dieser 
wird als in der Mitte der Periode eingehend angesehen und als immerwahrende 
Periodenrente nach der (Durchforstungs-) Formel V berechnet. 

Nach unserer Bezeichnung beim kombinierten Waldrentierungswert (S.153) 
ergibt sich danach die Formel 

w _ 1,0 pU - i (A + Au + Am + Az) 
-1,OpU-1 I 1,Opu 1,Op2U "l,Op(Z-l)ll' 

Diese Formel geht von dem Gesichtspunkt aus, daB das jetzt vorhandene 
abnorme Altersklassenverhltltnis auch in den folgellden Umtriebszeiten wieder
kehrt, also die jetzt vorhandenen Vorratsiiberschiisse oder Vorratsmltngel in allen 
Umtriebsperioden in gleicher GroBe vorhanden sein werden. Da diese Annahme 
nicht berechtigt ist, ist die Formel verfehlt. 

Ais ZinsfuB sind 3 0/0 vorgeschrieben. 

III. Anweisung zur Berechnung der Elltschltdigung bei Fiihrung 
von Starks trom I ei tungen ii ber forst arari alisch es Ge lltnde yom 
3. April 1914. 

Vergiitungen werden nur fiir wirklichen Schaden beansprucht, nltmlich: 
1. Durch den Entgang von N utzungen auf der DurchhiebsHltche, durch Boden

aushagerung, Verangerung, Sonnenbrand, Windwurf und -Bruch in den an
grenzenden Bestandsteilen und durch die Erschwerung des Wirtschaftsbetriebes. 
Hierfiir ist eine jahrliche Entschadigung zu beding-en auf Grund des durchschnitt
lichen Waldreinertrages des Forstamtsbezirkes, mindestens 15 M. je ha. Bei sehr 
schmalen Aufhieben kann eine einmalige Abfindung fiir die Dauer der Konzession 
mit 3 % vereinbart werden. 

2. Durch vorzeitigen Abtrieb noch nicht hiebsreifer Bestandteile (Kosten
oder Erwartungswert mit 3 % bis 60 Jahre). 

3. Durch Zuwachsentgang auf den Lichtullgsstreifen nach Ablauf des Vertrages 
bzw. Aufgabe oder VerIegung von Leitungen, sofern die Filtchen nicht so fort 
aufgeforstet werden konnen. Der Ersatz ist in den Vertrltgen vorzubehalten. 



Zweiter Teil. 

Forststatik. 

Erstel' Abschnitt. 

Begrift' und Geschichte der Forststatik. 
Dnter Forststatik (forstlicher Statik) versteht man die Lehre yom 

Abwagen zwischen Ertrag und Kosten des forstlichen Betriebes ("Ren
tabilitatsberechnung forstlicher Wirtschaftsverfabren" nacb G. Heyer). 

Dieselbe bringt daher das wirtscbaftlicbe Moment del' Pro
duktion zum Ausdruck, indem sie unter mebreren forsttechniscb 
moglichen Wirtscbaftsweisen diejenige erkennen laBt, welche voriibel'
gehend odeI' dauernd den groBten DberschuB des Ertrages iiber die 
Kosten sicbert. 

Die Wege, auf denen diese Aufgabe gelOst werden kann, sind 
verscbieden je nach den gegebenen Voraussetzungen. In del' all
gemeinen Grundgleichung fiir das wirtscbaftliche Gleichgewicbt: 

Au + Da 1,0 pu-a + .. = B (1,0 pU - 1) + V (1,0 pU - 1) + c 1,0 pU 

bedingen sich die GroBen p, u und B gegenseitig in del' Art, daB 
immer die eine durch die beiden anderen bestimmt wird. Das beiBt: 

a) Einem bestimmten ZinsfuB (p) und einer bestimmten Umtriebs
zeit (u) entspricbt fiir die gegebenen Verbaltnisse ein ganz bestimmter 
Boden wert (B) und somit eine bestimmte Bodenrente. Durch Ver
gleicbung diesel' erwirtschafteten Bodenrente mit jener anderer Wirt
scbaftsverfabren ergibt sich die GroBe des erzielten Wirtschaftserfolges 
bzw. die finanzielle Dberlegenheit des einen Betriebes iiber den anderen. 

b) 1st del' Bodenwert und die Umtriebszeit gegeben, dann arbeitet 
die Wirtscbaft mit einem bestimmten Wirtschaftsprozent. Das 
Verbaltnis desselben zu dem yom Waldbesitzer geforderten Wirt
scbaftszinsfuB gibt daber AufschluB, ob del' Ertrag die Kosten deckt 
oder nicht. 

c) 1st del' BodenweJ;t und del' ZinsfuB gegeben, dann fragt es 
sich, welche Urn t ri e b s z e i t einzubalten ist, urn die Wirtschaft im 
finanziellen Gleicbgewicht zu erbalten. Tbeoretisch handelt es sich 
urn einen ganz bestimmten Zeitpunkt, in welcbem del' Produktions
prozeB abgescblossen werden muB, wenn El'trag und Kosten sich 
ausgleichen sollen. 
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:Mit diesen allgemeinen Umrissen ist im groBen und ganzen der 
r e c h n e r i s c heW eg gekennzeichnet, des sen sich die forstliche Statik 
zur Loslmg ihrer Aufgaben bedienen muB. Da Bodenrente, Ver
zinsungsprozent und Umtriebszeit direkt abhangig sind von der 
GroBe der Haubarkeitsnutzung und des Durchforstungsertrages, und 
da die Gesamtleistung eines Bestandes durch den Durchforstungs
betrieb wesentIich beeinfluBt wird, gehoren im weiteren Sinne des 
W ortes aIle Fragen in das Gebiet der Statik, welche sich mit dem 
Ertrag und Zuwachs des Waldes beschaftigen, auBerdem auch aIle 
MaBnahmen, welche den Betriebs- und VerwaItungsaufwand beeinflussen. 
Als wissenschaftliche Disziplin muB sich aber die forstliche Statik 
auf die Metho den der Rechnung beschriinken, wenn sie sich nicht 
ins Uferlose verlieren will. 

Geschichtliches. Die erste forststatische Idee enthalt die Forstordnung 
fii r d a s Fiir sten tum N e u b ur g a. D. (B ay ern) vo m J ah re 1577, erneuert 
1690, indem verfiigt wird, daB, wenu die Lehen- und Zinswaldungen von den 
NutznieBern iiberhauen wurden, diese den halben Erlos von dem in den letzten 
sechs Jahren verkauften Holz herauszahlen miissen. Diese Geldsumme wird 
verzinslich angelegt und "bleibt ewig bei dem lehen- oder zinsharen Geholz". 
Der jeweilige Inhaber desselben erhalt nur den Zins "von wegen des beschadigten 
Holzes". (F 0 r s t reser v efon d s!) 

H. von Carlowitz, Sylvicultura oeconomica 1713, S. 100, gleicht die Er
trage bei land- und forstwirtschaftlicher Benutzung des Bodens abo 

Rea u m u r betont 1721, daB man einen ansehnlichen Verlust erleide, wenn 
man die Bliume zu alt werden lasse (Stahls Forstmagazin, 1. Bd., S.274). 
Buff 0 n weist 1742 auf den EinfiuB del' langen forstlichen Produktionszeitr1Lume 
hin (Web e r im Handb. d. Forstw., 1. Auf!., I, 81). 

In S t a hIs Forstmagazin und in M 0 s e r s Forstarchiv (2. H1Llfte des 18. J ahr
hunderts) werden wiederholt Rentabilit1Ltsprobleme behandelt. Von besonderer 
Bedeutung ist eine im Forstmagazin 1764, IV. Bd., vom Stolberg-Wernigerode
schen Oberforstmeister von Zan t hie r aufgestellte Rentabilit1Ltsrechnung. Zuerst 
wird untersucht, ob die Buche im 120j1Lhrigen Umtrieb oder im 40j1Lhrigen 
("Stangenholz" = Mittelwald) groBere Ertriige liefert (a. a. O. S. 68), dann, welche 
Ertr1Lge sich innerhalb von 200 Jahren vom Eichen-, Buchen- und sonstigen 
Laubholz-Hochwald und Mittelwald und vom Fichtenhochwald erwarten lassen 
(S. 156ff.), indem aIle von einem Morgen innerhalb yon 120 bzw. 200 Jahren 
beziehbaren Rohertrage auf das Ende dieser Zeitr1Lume prolongiert werden, und 
zwar mit einer Art von mittleren Zinsen. Die Rechnungsmethode ist vollstandig 
zweckentsprechend und fiihrt zu dem Ergebnis, daB der Buchenmittelwald hohere 
Ertrage liefert als der Hochwald und der Fichtenhochwald den meisten Nutzen. 
abwirft. Damit hat von Zanthier die erste brauchbare Rentabilitatsrechnung 
und die ersten Gel dertr ag s ta fe In aufgesteIlt. 

Beachtenswert ist auch ein Artikel iiber die RentabiIit1Lt der Starkholzzucht 
("Hollandertanne") im Forstarchiv 1790, VII. Bd., S. 161 und eine Abhandlung 
des Forstkommissars Moser in Bechsteins "Diana",.Bd. 2, 1801. 

Mit scharfem Blick betonte P f e i I das Moment des Zinsenverbranchs in der 
forstlichen Produktion und lehrte schon 1823, daB die vorteilhafteste Umtriebs
zeit diejenige sei, fiir welche sich der groBte Bodenwert berechnet. Den rech
nerischen Weg hierfiir zeigte er aber nicht (ygl. S c h w a p pac h, Forstgeschichto, 
S. 823 f.). 
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Von J. eh. Hundeshagen riihrt der Ausdruck »forstliche Statik" her. Er 
verstand darunter »die MeLlkunst der forstlichen Kr!ifte und Erfolge" (Enzy
klopadie, 2. Auf!., II. Abt. 1828). Bereits im Jahre 1821 (Enzyklopitdie, 1. Auf!., 
I. Abt., S. 753 f.) stellte er in klarer Weise die Beziehungen zwischen Holzvorrats
kapital und Umtriebszeit dar. 

G. K 0 n i g behandelte in seiner Forstmathematik auch die Rentabilitats
lehre. Er fiihrte zuerst den Ausdruck »Unternehmergewinn" in die forstliche 
Literatur ein sowie die Lehre des durchschnittlich-jahrlichen Verzinsungsprozentes. 
Letzteres nannte er das »W ertnutzungsprozent". Seine Methode der »Ermittelung 
del' reinen Wertzunahme der Holzbest1inde" liefert das gleiche Ergebnis wie die . 
Kraftsche Weiserprozentformel, aber in umst!indlicher Weise. Das Prinzip 
des Weiserprozentes stammt von Konig her. 

Fa u s t man n gebiihrt das Verdienst, zuerst nachgewiesen zu haben, daLl den 
einzigen VergleichsmaLlstab fiir den Erfolg verschiedener Wirtschaftsverfahren 
die erwirtschaftete Bodenrente bilde und zwischen dem jahrlichen und aus
setzenden Betriebe in dieser Richtung kein Unterschied bestehe. 

PreBler, auf den Lehren Konigs weiterbauend, gab durch Herausgabe 
seines »Rationellen Waldwirthes" im Jahre 1858 und durch die nachfolgenden 
Werke den AnstoLl znm Ansban der gesamten Rentabilitittslehre, die er als For s t
fina nzrec h n ung, W aId b a u des ho c h s ten Ert r ag e s ,. Reine rtr ags
waldban bezeichnete. Das Hauptverdienst Pre BIers Jiegt in der Einfiihrung 
des von ihm so benannhm »W eiserprozentes". Den grundlegenden Gedanken 
hierfiir sprach allerdings schon K 0 n i g aus. 

Gleichzeitig mit PreBlers Werken wirkten die Arbeiten Gustav Heyers 
epochemachend fiir die Einfiihrung nnd Durcharbeitnng der forstlichen Statik. 
In der "Anleitung zur Waldwertrechnung" von 1065 behandelte G. Heyer einige 
Fragen del' Statik anhangsweise. 1m Jahre 1871 erschien sein "Handbuch der 
forstlichen Statik", erste Abteilung: .Die Methoden der forstlichenRentabilitlLts
rechnung". Er baute die Methode des Unternehmergewinnes aus und die Lehre 
von der durchschnittlich-jlLhrlichen und laufend-jlLhrigen Verzinsung. 

Unvergangliche Verdienste urn die praktische Verwirklichung der Grund
s!itze der Statik haben 81ch J u d ei ch mit seiner »Forsteinrichtung" und die 
Sltchsische Staatsforstverwaltung erworben, die bereits seit demJahre 
1867 nach den Grunds!itzen der Bodenreinertragswirtschaft wirtschaftet. 

Von den neueren Schriftstellern kommen die Arbeiten von K raft, L e Ill', 
Stotzer, Lorey, Wimmenauer, Neumeister, Martin, v. Guttenberg, 
Borgmann, H. Weber in Betracht. 

Ais Gegner der statischen Richtung traten u. a. auf: B 0 s e, B 0 r g gr eve, 
Braun, Urich, Banr, Frey. 

Zweiter Abschnitt. 

Der Wirtschaftserfolg. 
Erstes Kapite1. 

Begriff und Zweck. 
Unter Wii'tschaftserfolg versteht man das finanzielle Ergebnis del' 

W irtschaftsfiihrung. 
Ein ausschlaggebender Gradmesser fiir den Stand des Wil'tschafts

el'folges ist die erwirtschaftete Bodenrente. Un t e r son s t g 1 e i c hen 
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Umstanden ist jenes Wirtschaftsverfahren das eintl'ag-
1 ic hs t e, weI ch e s die gro Bt e Boden I' en te g ew ahrt. 

Die erwirtsch aftete Bodenrente an sich ist indessen nul' eine 
relative GroBe. Sie bringt nul' den Wirtschaftserfolg zum Ausdruck, 
del' is t, abel' nicht den, del' sein soUte odeI' konnte. Sie kann ziffer
ma.Big hoch sein und doch den, del' sie bezieht, nicbt befl'iedigen. 

MaBgebend ist die Frage, ob die nach Lage del' Verbaltnisse 
mogliche odeI' die ausbedungene Bodenl'ente, mithin diejenige, die 
del' Waldbesitzer fordern kann und oft fordern muB, durch die tat
saehlich erwirtscbaftete mindestens gedeckt wird. 

Da die durchschnittlicbe, von jedem Besitzer des Bodens unter 
Wahrung des Grundsatzes del' Wirtschaftlichkeit erzielbare Bodenrente 
den Bodenwert bestimmt, bildet diesel' auf einen bestimmten 
ziffermaBigen Betrag eingewertete Bodenwert die Grund
lage fur die Berechnung des Wirtschaftserfolges. Del' 
Bodenwert erscheint hier als Anlagekapital, seine Zinsen, d. h. die 
Bodenrente, werden als Betriebskosten odeI' Produktionsaufwand 
behandelt. Ihnen steht die erwirtschaftete Bodenrente und del' der
selben entsprechende Bodenertragswert gegenuber. 

Die Grunde, uie jedem Boden einen bestimmten zeitlichen Wert 
vel'leihen odeI' den Waldbesitzer veranlassen, demselben einen be
stimmten Wert fUr seine Bilanz beizulegen, erge ben sich a us folgendem; 

a) Selbst wenn die Holz- und Betriebsal't standortsgemaB ist und 
beim Betrieb del' Grundsatz del' Wirtschaftlichkeit voll gewahl't 
wird, besteht zwischen del' erwil'tschafteten Bodenrente und del' dem 
Bodentauschwert entsprechenden doch ein gewisses Spannungsvel'
haltnis, weil del' Bodenwert im offentlicben Verkebr nicht unmittelbar 
allen Scbwankungen folgt, denen die Bodenrente infolge del' jahr
lichen odeI' periodischen Anderungen del' Einnahmen und Ausgaben 
unterliegt. Del' Verkehrswert des Bodens ist trager als die Boden
rente. Innerbalb kurzerer odeI' langerer Zeitraume ist daher del' 
Bodenwert eine konstante GroBe. 

b) 1st die Holz- und Betriebsart nicbt standortsgemall odeI' kann 
aus zwingenden Grunden (Belastung mit Forstl'echten, Transport
scbwierigkeiten usw.) die zweckma.Bigste Wirtsehaft nicbt durchgefUhrt 
werden, dann mull del' Waldbesitzer dem durch die jetzige Wirt
schaft realisiel'ten Bodenwert den beim Wegfall aller Hemmungen 
moglichen gegenuberstellen, wenn er den Verlust berechnen will, del' 
ihm aus del' jetzigen Wirtschaft erwachst. 

c) Hat del' Waldbesitzer den Boden um einen bestimmten Preis 
gekauft, dann bildet diesel' fUr ihn die rechnungsma.Bige Grundlage 
(Erwerbspreis) und den Vergleichsmallstab zwischen del' fl'uheren 
und jetzigen Bodenrente. 

Als fester Bodenwert kann daher sowohl del' objektive Tauschwert 
(Verkehrswert, gemeiner Wert, Vel'mogenswert, VerauBerungspreis) 
in Betracht kommen als auch del' subjektive Wert auf seiten des 
Waldbesitzers (Anlagewel't, Buchwert, Gestehungswert, Erwerbspreis). 
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In Betracht zu ziehen ist ferner, daB auch in einem gut geord
neten Betrieb eine Abweichung von del' unterstellten finanziellen 
Umtriebszeit nicbt ganz zu vermeiden ist. Dadurch wird die 
Bodenrente beeintrachtigt und schwankend. Wird die finanzielle 
Umtriebszeit grundsatzlich nicht eingebalten, dann verliert del' Wald
besitzer einen Teil del' Bodenrente. Auch fiir diese FaIle gibt die 
l\fethode des Wirtschaftserfolges AufschluB iiber das MaB des Verlustes. 

In einem zum jahrlichen nachhaltigen Betrieb eingerichteten Wald 
kann del' Wirtschaftserfolg auch durch den objektiven odeI' sub
jektiven Wert des Holzvorratskapitals beeinfluBt werden. 

Die Berecbnung des Wirtschaftserfolges kann auf zwei Wegen 
erfolgen: entweder durch Abgleichung del' jabrlichen Einnahmen und 
Kosten (aritbmetiscb) odeI' durch Berecbnung des durchschnittlichen 
Verzinsungsprozentes des Bodenkapitals beim aussetzenden Betrieb 
und des Boden- und Holzvorratskapitals beim jahrlichen Betrieb 
(geometriscb). Den VergleichsmaBstab hierzu bildet del' geforderte, 
d. h. unterstellte WirtschaftszinsfuB. 

Die Ermittelung des durchschnittlichen Verzinsungsprozentes hat 
nicht bloB fiir den Waldbesitzer, sondern auch flir die Allgemeinheit 
ein groBes Interesse. In del' GraBe des Wirtscbaftserfolges kommen 
alle Komplikationen des forstlichen Betriebes zum Ausdruck, die 
teils auf die Persanlichkeit des Waldbesitzers, teils auf die Eigen
artigkeit und Schwerfalligkeit del' Forstwirtschaft an sich, teils auf 
unabwendbare auBere Einfliisse zuriickzufiihren sind. 

Zweites Kapitel. 

Die Methoden 
zur Ermittelung des Wirtschaftserfolges. 

Dieselben bestehen 
1. in del' Berechnung des absoluten Wirtschaftserfolges, 
2. in del' Berechnung desdurchschnittlich-jahrlichen 

Vel' z ins un g s pro zen t e s. 
Sie sind fiir den aussetzenden und fiir den jahrlichen Be

trieb getrennt zu behandeln. 

I. Aussetzendel'· Betrieb. 
1. Del' absolute Wirtschaftserfolg des aussetzelldell Betriebes. 

Das MaB des Wirtschaftserfolges, ausgedriickt in absoluten Geld
betragen, ist gleich del' Differenz zwischen Einnahmen und Kosten. 
Dieselben miissen gleichnamige GraBen sein, also entweder Kapital 
odeI' Rente. Dbersichtlicher ist die Rentenrechnung. 

Am zweckmaJ3igsten ist es, wenn man die Rechnung auf immerwahrende 
(ewige) Renten aufbaut. Die Begrenzung des Rechnungszeitraunles auf einen 
Umtriebszeitraum ist nur dann angangig, wenn die Betriebe, welche miteinander 
verglichen werden, die gleiche Umtriebszeit haben (vgl. G. He ye r, Waldwert
rechnung usw., 3. Aufl., S. 116). 
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Sind die Einnabmen gleicb den Kosten, dann wi I'd del' Wirtscbafts
erfolg gleicb Null, d. b. die Wirtscbaft befindet sicb im G 1 e i cb g e wicb t 
(bilanziel't) und rentiel't sich zu dem unterstellten Wil'tscbaftszinsfuB. 

Sind die Einnabmen graDer als die Kosten, dann wird del' Wirt
scbaftsel'folg positiv, d. b. die Wirtscbaft brlngt einen DberschuB 
(Unternehmel'gewinn) und damit eine iiber den unterstellten (ge
fol'derten) ZinsfuB binausgehende Verzinsung des Kostenkapitals. 

Sind die Einnabmen kleinel' als die Kosten, dann wird del' Wirt
schaftserfolg negativ, d. b. die Wirtscbaft arbeitet mit VerI u s t und 
rentiel't sich nicht mehr zu dem unterstellten Wil'tscbaftszinsfuB. 

1st B del' gegebene Bodenwel't, dann stehen am Scblusse del' Um
tl'iebszeit 

'die Einnahmen Au + Da 1,Opu-a + ... 
den Ausgaben (B + V)(1,OpU-1) + c1,Opu 

gegeniiber. 
Die Bedingungsgleicbung fUr das wil'tscbaftlicbe Gleichgewicbt 

lautet daher 

1) Au + Da 1,0 pu-a + ... = (B + V) (1,0 pU -1) + c 1,0 pU 

odeI' 
2) Au + Da 1,0 pu-a + ... - c 1,0 pU - V (1,0 pU -1) = B (1,0 pU -1). 

Einnahmen und Ausgaben kannen als Endwert (= K) eines wahl'end 
del' Umtriebszeit u jabrlicb eingebenden und ausgebenden Betrages 
angeseben werden. N ach Formel VII a ist 

I' (10 pU -1) 
K = ' 0,0 p und bieraus 

K 
r=~10 --.O,Op. , pU-1 

Man erbalt also den durcbschnittlich-jahrlichen Betrag del' 
Einnabmen und Kosten, wenn man den Endwert mit 1,0 pU - 1 divi
diert und mit 0,0 p multipliziert. 

Demnacb betragt del' jab l' 1 i cb e Wirtschaftserfolg nacb Gleicbung (1) 
Au + Da 1,Opu-a + ... 

WG = 1,0 pU _ 1 .0,0 P - (B + V + Cu) 0,0 p, 

c 1 Opu 
wenn 1,0 ~u _ 1 = Cn gesetzt wird, 

odeI' nach Gleichung (2) 

WG_Au+Da1,Opu-a+"'-cl,OpU-V(1,OpU-l) 00 -B ° 
- 1,0 pU _ 1 . , P .0, p. 

Da del' Minuend den Bodenertragswert darstellt, so gebt diesel' 
Ausdruck iiber in 

WG = (Bu - B)O,Op. 
Del' jabrliche Wirtschaftserfolg ist daher gleicb dem 

Unterscbi,ed zwischen del' Rente des Bodenertragswertes 
und des Bodentauscbwertes (unterstellten Bodenwel'tes) 

odeI' zwischen del' tatsacblich el'wil'tscbafteten und 
del'S 011- B 0 denren t e. 
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1st die Holz- und Betriebsart standortsgem1LB und die eingehaltene 
Umtriebszeit die finanzielle, dann ist der erwirtschaftete Bodenertrags
wert auch der gegebene Bodenwert, also Bu = B. Es wird daher 

WG = (Bu - Bu) 0,0 P = 0, 
d. h. die Wirtschaft steht im Gleichgewicht und gewahrt die Rente 
des Bodenertragswertes. 

Beispiel. Ein im lOOjll.hrigen Umtriebe bewirtschafteter Buchenhoch w al d 
I. Standortsklasse liefert fiir das Hektareinen Abtriebsertrag von 6648 M. und 
an Durchforstungsertrll.gen 

im Alter von 30 
47 

40 
82 

50 
227 

60 
309 

70 
345 

80 
361 

90 Jahren 
372 M. 

Die Kulturkosten betragen 50 M., die jll.hrlichen Verwaltungskosten 9 M. 
WirtschaftszinsfuB 3% (RechnungsgroBen DgO 1,03100 - gO + .... D90 .1,03100 - 90 
= 4848 M., CloO = 53 M., V = 300 M.). 

Die finauzielle Umtriebszeit fll.llt auf das 60.-70. Jahr mit einem Boden
ertragswert von 364 M. 

Der Bodenertragswert der 100jahrigen Umtriebszeit berechnet sich auf 278 M. 
Die tatsll.chlich erwirtachaftete Bodenrente betr1tgt daher 278. 0,03 = 8,34 M. 

Es werden nun folgende zwei FlI.lle unterstellt. 
A. Es ist nachgewiesen, daB der Boden sich fiir die Fichtenwirtschaft eignet 

und die Ertrl1ge der II. Standortsklasse der Fichte liefern wird. Der hOchste 
Bodenertragswert der Fichte berechnet sich fiir die 80jll.hrige Umtriebszeit auf 
1007 M. Unter diesen Umst1tnden ist der Tauschwert des Bodens 1057 M. Der 
Bodenertragswert der Buche kommt als Tauschwert nicht mehr in Betracht. Es 
soll untersucht werden, ob sich die Buchenwirtschaft auf demFichtenboden lohnt. 

B. Die Buchenwirtschaft muB aua irgendwelchen Griinden beibehalten werden. 
Es ist daher zu untersuchen, welchen Verlust der Waldbesitzer dadurch erleidet, 
daB er anstatt der finauziellen die 100j1thrige Umtriebszeit einh1tlt. 

Der jahrliche Wirtschaftserfolg berechnet sich in folgender Weise: 
Zu A. Es betragen die Einnahmen, berechnet fUr jedes Jahr des Produk

tionszeitraumes, 
6648 + 4848 

tOO • 0,03 = 631 . 0,03 = 18,93 M., 
1,03 - 1 

die jahrlichen K 0 s t en 
(1057 + 300 + 53) 0,03 = 1410.0,03 = 42,30 M. 

Der jahrliche Wirtschaftserfolg ist demnach 18,93 - 42,30 = - 23,37 M., 
d. h. die Buchenwirtschaft verursacht dem Waldbesitzer einen jahrlichen V e r
lust von 23,37 M. 

Das gleiche Resultat hatte man kiirzer durch die Gegeniiberstellung der Boden
rent en erhalten; es ist 

WG = (278 - 1057) 0,03 = - 779 . 0,03 = - 23,37 M. 
Zu B. Durch Nichteinhaltung der finanziellen Umtriebszeit erleidet der Wald

besitzer bei Fortfiihrung der B u c hen wirtschaft einen jll.hrlichen V e rl u s t von 
(278 - 354) 0,03 = - 76 . 0,03 = - 2,28 M. 

Der im vorstehenden entwickelte Wirtschaftserfolg erstreckt sich 
auf den ganzen Produktionszeitraum (Umtriebszeit). SolI die Bilanz 
fUr ein bestimmtes Bestandsalter gezogen werden, dann ergibt 
sich der Wirtschaftserfolg aus der Differenz zwischen dem Bestands
erwartungswert oder objektivem Bestandskostenwert und dem snb-

Endres, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Auf!. 14 
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jektiven Bestandskostenwert (Buchwert oder Betriebskostenwert). 
Diese Differenz ist gleich 

(Bu-B)O,Op(l,Opm-l)_(B -B)(lO m_l) 
O,Op - u , P . 

Beispiel. Ein 40jahriger Buchenbestand mit den vorhin genannten Ertriigen 
hat einen tatsachlichen Bestandserwartungswert (Vermtigenswert) flir u = 70 Jahre 
von 

HE __ 3741 + 227.1,0370- 50 + 309 .1,0370- 60 + 354 + 300 
__ _'____~----C---'---=~-'-------'------'----_ - (354 + 300) 

40 . 1,03;0-40 

= 1496 M. 
oder 

HK40 = (354 + 300 + 50) 1,0340 - (354 + 300) - 48. 1,0340- 30 - 82 = 1496 M. 

Da der Bnchenbestand auf einem Fichtenboden stockt. den der Besitzer vor 
40 J ahren urn 1057 M. gekauft hat, sollte der Bestand wert sein (Buchwert): 

HK40 = (1057 + 300 + 50) 1,0340 - (1057 + 300) - 48 . 1,0340- 30 - 82 = 3086 M. 

Der seit der Bestandsbegriindung aufgewachsene Ve r 1 u s t betragt demnach 
HE40 - HK40 = (1496 - 3086) = - 1590 M. 

Der jahrliche Verlust wahrend des ganzen Produktionszeitraumes (Umtriebs
zeit) ist fUr die finanzielle Umtriebszeit 

(B70 - B) 0,03 = (354 - 1057) 0,03 = - 21,09 M. 
Bis zurn Jahre 40 ist derselbe angewachsen auf 

_ 21,09 (~,~~40 - 1) = _ 21,09.75,401 = _ 1590 M. 
, 

Der Verrnti genswert des Bestandes samt Boden ist 1496 + 1057 = 2553 M.; 
er sollte sein 3086 + 1057 = 4143 M. Daher Verrntigensverlust 2553 - 4143 
= -1590M. 

2. Das durcbscbnittlicb-jiibrlicbe Verzinsungsprozent des 
aussetzenden Betriebes. 

Zur Beurteilung d~r Rentabilitat an sich ist der in einer absoluten 
Zahl berechnete Wirtschaftserfolg nicht immer geeignet, weil de r
selbe Gewinn und derselbe Verlust im Verhaltnis zu den aufgewen
deten Kosten bald groB, bald klein sein kann. Man wird z. B. das 
MaB eines positiven Wirtschaftserfolges CDberschusses) von 1000 M. 
verscbieden giinstig ansprechen, je nachdem derselbe mit einem Pro
duktionskapital von 25000 M. oder von 50000 M. erzielt wurde. 

Bessere Anhaltspunkte fUr den Grad der Rentabilitat gewinnt man, 
wlomn man das Prozent 'berechnet, zu welchem sich die kapitalisierten 
Kosten verzinsen. 

Erhalt man durch die Rechnung z. B. ein Verzinsungsprozent von 
2,5, so weiB man zunachst noch nicbt, ob dasselbe eine gute oder 
schlecbte RentabiliUit bedeutet. Es kommt eben dar auf an, welche 
Verzinsung der Besitzer von seinem im Walde steckenden Kapital 
fordert. Den VergleichsmaBstab bildet der WirtscbaftszinsfuB p, der 
der Rechnung von vornherein unterstellt wird. 
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Nennen wir das gesuchte durchschnittlich-jahrliche Verzinsungs
prozent p, dann bedeutet 

p = p Gleichgew,ichtszustand, d. h. das Produktionskapital 
verzinst sich zu p 0/0, 

p > p Db e r s ch uB, d. h. die' Verzinsung des Produktionskapitals 
ist hOher als p, 

p < p V e r Ius t, d. h. das Produktionskapital verzinst sich zu 
weniger als pOlo. 

Die jiihrlichen Reineinnahmen betragen 

Au + Da 1,Opu-a + .. - c 1,Opu- V (l,OpU-l) ° ° 
1,Opu-l . . , p. 

Dieser Ausdruck ist gleich der Rente des Bodenertragswertes, 
also = Bu . 0,0 p . 

.Als Kapital steht den Einnahmen der gegebene Bodenwert gegen
tiber. Daher ist das durchschnittlich-jahrliche Verzinsungsprozent oder 

_ Bn.O,Op 100 _ Bn 
~ - . B • - B· P. 

Das liurchschnittliche Verzinsungsprozent ergibt sich 
also aus dem Verhaltnis del' Rente des Bodenertrags
w ertes, d. h. der erwirts chafteten B odenren te, zum Boden
tauschwert (unterstellten Bodenwert). 

Kann B = Bu gesetzt werden (8. 209), dann wird 

Bu 
p =Bu ' P =p, 

d. h. das Bodenkapital verzinst sich zu dem WirtschaftszinsfuB. 

Der absolute Wirtschaftserfolg ergibt sich aus 

:p-p 
100 . B. 

Berechnet man die durchschnittlichen Verzinsungsprozente fUr 
alle Bestandsalter, dann bilden dieselben eine anfangs steigende und 
spa,ter fallende Kurve. Das hochste Prozent ergibt sich fUr 
die fin an z i ell e U m t r i e b s z e i t. 1st d e run t e r s tell t e (g e -
gebene) Bodenwert gleich dem Bodenertragswert del' 
finanziellen Umtriebszeit, dann wird das durchschnitt
liche Verzinsungsprozent im Jahre der finanzie11en Um
triebszeit gleich dem WirtschaftszinsfuB (s. auch Weiser
prozent). 

Beispiel (S. 209). A. Die durchschnittlich-jlihrIiche Verzinsung ergibt sich 
ohne weiteres aus 

_ 278. 0,03 00 _ 0 
:p - 1057 . 1 - 0,79 10' 

Da 3 % der geforderte WirtschaftszinsfuB ist, erleidet der 'Valdbesitzer pro 
Jahr und je 100 M. des Bodenkapitals einen VerI ust von 3,00-0,79 = 2,21 M. 

14-1< 
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Danach kann man auch den jlthrlichen Verlust, in absoluter Zahl aus
gedriickt, berechnen; derselbe betrltgt, wie auf So 209 bereits festgestellt wurde, 

0,79-3 
100 0 1057 = - 23,37 Mo 

Bo MuB die Buchenwirtschaft im 100jlthrigen Umtrieb beibehalten werden, 
dann 'entsteht die Frage, wie hoch die tatsltchliche Verzinsung ist im Vergleich 
Zll jener, welche die finanzielle Umtriebszeit abwerfen wiirdeo Da B70 = 354 Mo, 
B100 = 278 Mo, wird 

= 278 0 0,03 100 = 834 = 236 0/ 
p 3M 0 354' 0 0 

Da die finanzielle Umtriebszeit den WirtsehaftszinsfuB von 3 % realisieren 
wftrde, betrllgt derVerlust pro Jahr und je 100 Mo Bodenkapital 3,00-2,36 
=O,64Mo 

In absoluter Zahl betrltgt danaeh der jlthrliehe Verlust 

2,36-3 
100 0 354 = - 2,28 Mo 

II. JUhrlicher Betrieb (normale Betriebsklasse). 

1. Der absolute Wirtschaftserfolg des jithrlichen Betriebes. 

Da die normale Betriebsklasse jahrlich einen Ertrag gewahrt, so 
muB auch die Abgleichung zwischen Einnahmen und Kosten nach 
dem jahrlichen Anfall erfolgeno 

Die jahrliche Einnahme ist: 

Au + Da + 00 .Dqo 

Die jahrl~chen K 0 s ten bestehen 
in den Kosten fiir die Wiederkultur del" abgeholzten Flache = c 
in den jahrlichen Verwaltungskosten fur u Flachenein-

heiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 = u v 
in del' Bodenrente der u Flacheneinheiten 0 0 0 0 0 0 0 0 = u B . 0,0 p 
in den Zinsen des Holzvorratskapitals (Normalvorrats) der 

u Altersstufen .. 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 = N. 0,0 po 

Die Bedingungsglei ch ung fiir das wi rt s c h aftli che G leich
gewicht lautet daher: 

1) Au + Da + 0 0 Dq = c + u v + (u B + N) 0,0 P 
oder 
2) Au + Da + .. Dq - (c + u v) -N. 0,0 P = uB 0 0,0 p 
oder 
3) All + DIl + 00 Dq - (c + u v) = (u B + N) 0,0 p. 

Da Au + Da + 00 Dq - (c + u v) der Waldreinertrag oder die Rente 
des Waldrentierungswertes ist, also = (u Bu + NE) 0,0 p, so kann die 
Bedingungsgleichung (3) auch in der Form geschrieben werden: 

(uBu + NE) O,Op = (uB + N) O,Op. 
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Der jahrliche Wirtschaftserfolg ergibt sich aus 

WG = Au + Da + .. Dq - (c + u v) - (uB + N) 0,0 p 
= (uBu + NE)O,Op -(uB + N)O,Op. 
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Es entsteht nun die Frage, wie der Normalvorrat N einzu
werten ist. Es sind folgende Falle auseinanderzuhalten. 

1. Bewertung des Normalvorrates nach dem Tauschwert 
oder Vermogens wert. 

Darunter ist jener Wert zu verstehen, der zugrunde zu legen 
ware, wenn der Wald als Ganzes zur Weiterbewirtschaftung verkauft 
wiirde. Dies ist der Erwartungswert oder der objektive Kostenwert 
des N ormalvorrates, welcher sich bei Unterstellung der finanziellen 
Umtriebszeit der gegebenen Holz- und Betriebsart und des der
selben entsprechenden hochsten Bodenertragswertes berechnet. Ist 
die tatsachlich eingehaltene Umtriebszeit hoher als die finanzielle, 
dann werden die Bestande, welche das finanzielle Abtriebsalter iiber
schritten haben, mit ihrem Abtriebswert eingesetzt. 

Der so berechnete Holzvorratswert stellt zusammen mit dem 
Bodentauschwert das Waldkapital oder das Waldvermogen 
vor, iiber welches der Waldbesitzer verfiigt. 

Der Wirtschaftserfolg ist demnach 

WG = (uBn + NE) 0,0 p - (uB + NE) 0,0 P 
= u (Bu - B) 0,0 p. 

Der Wirtschaftserfolg des jahrJichen Betriebes betragt 
mithin stets das ufache des aussetzenden. 

Damit ist auch der Beweis geliefert, daB finanzwirtschaftlich 
zwischen dem aussetzenden und dem jahrlichen Betrieb kein grund
satzlicher Unterschied besteht. 

1st die Holz- und Betriebsart der gegebenen Betriebsklasse stand
ortsgerecht und ist diese auf die finanzielle Umtriebszeit eingerichtet, 
dann ist der erwirtschaftete Bodenertragswert zugleich der gegebene 
Bodenwert, also Bn = B. Der Wirtschaftserfolg wird in dies em Falle 

WG = (uBn + NE) 0,0 P - (uBn + NE) 0,0 p = 0, 

d. h. die Wirtschaft steht im Gleichgewicht und gewahrt die volle 
Rente des Bodenkapitals und des Holzvorratskapitals. 

An Stelle von NE kann man auch den objektiven NK setzen. 

2. Bewertung des Normalvonates nach dem subjektiven 
K os ten wert. 

Wie beim subjektiven Bestandskostenwert (S. 11 7) konnen hier 
zwei Rechnungsarten gewahlt werden. 

a) Veranschlagung des N ormalvorrates nach dem B u c h w e r t 
oder Anlagewert. 

Die Berechnung erfolgt nach den auf S. 115 angegebenen Gesichts
punkten. Sie setzt eine genaue Buchfiihrung voraus. 
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Bedeutet NK den Buchwert, dann ist der Wirtschaftserfolg oder 

WG = Au + Da + .. Dq-(c + u v)-(uB + NK)O,Op 
= (u Bu + NE) 0,0 p - (u B + NK) 0,0 P 
= (uBu - uB) 0,0 P + (NE - NK) 0,0 p. 

b) Veranschlagung des Normalvorrates nach dem Betriebs
k 0 s ten w e r t (Selbstkosten). 

Derselbe ergibt sich, wenn man den Normalvorratswert mit del' 
jetzigen Rente des gegebenen Bodenwertes und mit den gegenwartig 
falligen Verwaltungskosten belastet. Del' Bodenertragswert, den die 
vorhandene Holz- und Betriebsart verwirklicht, wird also hier nicht 
beriicksichtigt, auBer wenn er zugleich den Bodentauschwert darstellt. 

1m iihrigen gilt das auf S. 118 Gesagte_ 
Als Formel gilt die unter a) angegebene, wenn man unter NK 

den Betriebskostenwert versteht. 
1st die Wirtschaft naeh den Grundsatzen del' Bodenreinertrags

wirtschaft bereits eingeriehtet und die standortsgerechte Holz- und 
Betriebsart vorhanden, dann ist del' mit dem Vermogenswert berech
nete Wirtschaftserfolg und del' mit dem Betriebskostenwert ermittelte 
der gleiche, weil del' Normalvorrat in beiden Fallen mit dem Boden
ertragswert del' finanziellen Umtriebszeit zu berechnen ist. 

Del' subjektive Normalvorratskostenwert (a und b) stellt zusammen 
mit dam Bodentauschwert das Waldkostenkapital VOl'. 

Beispiel (S.209). A. Die jlthrlichen Einnahmen der Buchenbetriebs
klasse betragen 

6648 + 47 + 82 + 227 + 309 + 345 + 361 + 372 = 6648 + 1743 = 8391 M., 
die j!!. h rl i c hen K 0 s ten: 

fUr Kultur und Verwaltung 
50 + 100 . 9 = 950 M., 

fiir Verzinsung des Kapitals 
(100 . 1057 + N) 0,03. 

1. Berechnung des Tausch- oder Vermogenswertes des Normalvorrates. 
Die finanzielle Umtriebszeit der Buche falIt auf das 70. Jahr mit einem Boden

ertragswert von 354 M. 
a) Die 0-69 j!!.hrigen B estltn d e sind sozu bewerten, als ob sie in der70j1thrigen 

Umtriebszeit genutzt wiirden. Der Normalvorratswert derselben kann also als 
Rentierungswert berechnet werden. 

Demnach ist 

NR _ 3744 + 47 -+- 82 + 227 + 309 - (50 + 70.9) -70.354 
70 - 0,03 

= 124300 - 24780 = 99520 M. 
b) Die 70-99 j It h rig e n Be s t It n d e sind mit ihrem Abtriebswert einzusetzen. 

Derselbe betrltgt 
im Alter von 70 

374;1 
80 

4659 
90 

5601 
100 Jahren 

6648 M. 
Nach der auf Seite 126 mitgeteilten Formel berechnet sich der Wert der 70 bis 

99 jllhrigen Bestltnde !tuf 

(3741 t 6648 + 4659 + 5601 ) 10 + 3744 -; 6648 = 153108 M. 
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Oder nach J ahrzehnten : 

70-79j. Best1tnde (3744 + 4659) 1; -4659 = 41558 M. 

80-89j. Bestande (4659 + 5601) 1; - 5601 = 50829 M. 

90-99 j. Best1tnde (5601 + 6648) 121 - 6648 = 60721 M. 
153108M. 

c) Der Vermogenswert des Normalvorrates betragt also 
99520 + 153108 = 252628 M. 
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Mithin ist der jahrliche Wirtschaftserfolg, nach dem Vermogenswert 
berechnet, oder 

WG = 8391 - 950 - (100.1057 + 252628) 0,03 = 7441 - 358328.0,03 
= -3309M. 

Der jahrliche V e r Ius t betragt demnach 3309 M. 
Nach der Formel WG = u (Bu - B) 0,0 P kann im vorliegenden Beispiel 

der Wirtschaftserfolg nicht berechnet werden, weil wegen der Nichteinhaltung 
der finanziellen Umtriebszeit der Wert des Normalvorrates nicht als Erwartungs
wert (= Rentierungswert) fiir aile AltersstufEn, sondern aus Erwartungswert 
und Abtriebswert kombiniert festgestellt werden muB. 

Wiirde die 100jlthrige Umtriebszeit mit dem Bodenertragswert von 278 M. 
die finanzielle sein, dann betriige 

N = ~~~i -100.278 = 248033 - 27800 = 220233 M. 

und 
WG = 7441 - (100.1057 + 220233) 0,03 = - 2337 M. 

U nter dieser V oraussetzung wird auch 
WG = 100 (278 - 1057) 0,03 = - 2337 M. 

Der Verlust berechnet sich also auf das 100fache des aussetzenden Betriebes 
(S.209). 

2. Berechnung des subjektiven Kostenwertes des Normalvorrates. 
Da fur die Berechnung des B u c h w e r t e s die notigen Anhaltspunkte fehlen, 

kann hier nur der Betriebskosteuwert berechnet werden. Derselbe kann 
natiirlich n i c h t dem Rentierungswert gleichgestellt werden, weil als Bodenwert 
nicht der Ertragswert del' Buche eingestellt werden darf. Es ist daher 

NKlOO = [(1057 + 300 + 50) (1,03100 -1) - 47 (1,0370 - 1) 

- 82 (1,0360 -1) - 227 (1,0350 - 1) - 309 (1,0340 -1) 

45 0330 90 10 1 -- 3 (1, - I) - 361 (1,03- - 1) - 372 (1,03 - 1)] 003 

- 100 (1057 + 300) , 

= (25634 - 3105) 0;3 - 135700 = 615270 M: , 
(NK100 ist n i c h t der Wert des Fichtennormalvorrates, weil die Durchforstungs

ertr1tge der Buche verrechnet sind.) 
Mithln ist der jahrliche Wirtscha fts erfo I g, n ach de m Betrie bskosten

we r t berecbnet, oder 

WG = 8391 - 950 - (100.1057 + 615 270) 0,03 
= 7441-720970.0,03 = -14188 M. 
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Der Kostenwert von 615270 M. steUt den Wert vor, den der Normalvorrat 
der Buche haben miiBte, wenn die Buche die Fichtenbodenrente au£bringen solIte. 

B. MuG die Buchenwirtschaft im 100jlthrigen Umtrieb fortgesetzt werden, 
dann gilt als der gegebene Bodenwert der Bodenertmgswert der finanziellen Um
triebszeit zu 354 M. 

Der Wirtschaftserfolg ergibt sich aus 
WG = 8391 - 950 - (100 . 354 + N) 0,03. 

1. Der Vermogens wert des Normalvorrates wurde unter A auf 252628 M. 
berechnet. 

Daher betrllgt der j 1:I.h r Ii che W irts ch a ftse rfo 19 

WG = 8391- 950 - (100.354 + 252628) 0,03 = 7441- 288028.0,03 
=-1200M. 

Der jithrliche V e r Ius t betrllgt also 1200 M. 

2. Der s u bj ek ti v e Kosten w e r t des Normalvorrates in FOTm des Be
triebskostenwertes berechnet sich auf 

NK100 = [(354 + 300 + 50) (1,3100 -1) - 3105] 0,~3 -100 (354 + 300) 

= (12826 - 3105) 0,~3 - 65400 = 258633 M. 

Daher betrltgt der j 1:I.hrliche Wirtschaftserfolg 
WG = 8391- 950 - (100.354 + 258633) 0,03 = 7441- 294033.0,03 

= -1380M. 
DeT jlthrliche V e r Ius t betrltgt also 1380 M. Derselbe ist groBer als der nach I 

berechnete, weil der Kostenwert der 70-99jlthrigen BestRnde groBer ist als der 
AbtTiebswert. 

Wiirde man unrichtigerweise den Kostenwert des Normalvorrates mit dem 
Bodenertragswert der 100 jlthrigen Umtriebszeit, also mit 278 M. berechnen, so 
wiirde derselbe mit dem Rentierungswert zusammenfallen. Es wltre mithin 

und 

7441 
NK100 = NR100 = 003 - 100.278 = 220233 M. , 

WG = 8391- 950 - (100.354 + 220233) 0,03 = 7441- 255633.0,03 
=-228M. 

2. Das durchschniUlich-jiihrliche Verzinsungsprozent des jiihrlichen 
Betriebes. 

Der jahrliche Waldreinertrag der Betriebsklasse ist 

Au + Da + .. Dq - (c + uv). 

Das Kapital, welches denselben hervorbringt, ist das Bodenkapital 
und das Holzvorratskapital (Normalvorrat). 

Das jahrliche und zugleich durchschnittliche Verzinsungsprozent 
ergibt sich demnach aus 

_ Au+Da+ •• Dq-(c+uv) 
lJ- uB+N .100 

= eu Bu + NE) 0,0 p 00 
uB+N .1. 
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Der absolute Wirtschaftserfolg ergibt sich aus 

p-p 100 (uB +N). 
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Wie beim absoluten Wirtschaftsel'folg kann auch hier del' Wert 
des Nor mal v 0 r rat e s im Divisor nach verschiedenen Gesichts
punkten veranschlagt werden. 

1. Bewertung des Normalvorratell nach dem Tauschwel't 
oder Vermogenswert (S.213). 

In diesem Falle ergibt sich das Verzinsungsprozent aus 

An + Da + ... Dq - (c + u v) 
~= uB+NE .100 

= (uBn + NE)O,Op 100 
uB+NE . . 

An Stelle von NE kann auch del' objektive NK gesetzt werden. 
Zieht man vom Waldreinertrag auch noch die Rente des Normal

vorrates ab, dann bleibt als Produktionskapital nul' mehr del' Boden
wert ubrig und es wird 

An + Da + .. Dq -(c + uv) - NE .0,Op 
~= uB 

= (u Bn + NE) 0,0 P - NE . 0,0 P . 100 
uB 

u Bn.O,Op 100 _ Bn 
uB . - B· P. 

.100 

Die Verzinsung des Bodenk-apitales ist also beim jahr-
1 i ch en Be trie b die gleich e wi e b ei m a u8setze nden. 

1st die Holz- und Betriebsart del' Betriebsklasse standortsgerecht 
und ist diese auf die finanzielJe Umtriebszeit eingerichtet, so daB 
also B = Bn ist, dann wird 

= (uBn + NE) 0,0 p 100 = 
~ uBn+NE· p. 

Das erwirtschaftete Verzinsungsprozent ist mithin gleich dem 
unterstellten WirtschaftszinsfuB, weil del' Divisor gleich ist dem 
kapitalisierten Dividenden. Bodenkapital und Holzvorratskapital ver
zinsen sich zu dem gefprderten WirtschaftszinsfuB. 

Berechnet man fiir die gleiche Betriebsklasse unter Zugrundelegung 
verschiedener Umtriebszeiten und des gegebenen Bodenwertes die 
durchschnittlichen Verzinsungsprozente, dann bilden dieselben eine 
anfangs steigende und spateI' fallende Kurve. Das hochste Prozent 
ergibt sich fiir die finanzielle Umtriebszeit. 1st del' unterstellte 
(gegebene) Bodenwert gleich dem Bodenertragswert del' finanziellen 
Umtriebszeit, dann wird im Jahre del' finanziellen Umtriebszeit ~ = p. 
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2. Bewertung des Normalvorrates nach dem subjektiven 
Ko sten wert. 

Das Verzinsungsprozent kann bezogen werden (8. 213) auf den: 

a) Buch we rt odeI' Anlagewert. 

Die grundlegende Formel ist 

= Au + Da + .. Dq - (c + uv) .100 
:P uB+NK 

_ (uBu + NE) 0,0 P 00 
- uB+NK .1. 

Unter u B und NK ist del' Buchwert odeI' Anlagewert zu verstehen. 

b) Betriebsko sten wert. 
Die Formel ist diesel be wie unter a), wenn NK den Betriebs

kostenwert des Normalvorrates bedeutet. 
1st die Wirtschaft nach den Grundsatzen der BOdenreinertrags

wirtschaft bereits eingerichtet und die standortsgerechte Holz- und 
Betriebsart yorhanden, dann deckt sich dieses Verzinsungsprozent 
mit dem des Waldvermogenswertes, weil der Normalvorrat in beiden 
Fallen mit dem Bodenertragswert der finanziellen Umtriebszeit zu 
berechnen ist. 

Beispiel (S.209). A. Es ist 

6648 + 1743 - (50 + 100.9) 
P = 100 . 1057 + N .100. 

1. Berechnung des Ta us ch- 0 d er V er m 0 gensw er t es des Normalvorrates. 
Nach S. 215 betragt derselbe 252628 M. Daher ist 

= 6648 + 1743 - (50 + 100.9) 100 
P 100.1057 + 252628 . 

7441.100 2080' ( 20~660 ) 
= 3583::'8 =, 10 genau , ( /0. 

Der jahrliche Verlust betragt demnach fiir je 100 M. des Waldvermogens
wertes, da 3 % das verlangte Verzinsungsprozent ist, 3,00 - 2,OH = 0,92 M. 

In absoluter Zahl betragt danach der jahrliche Veriust im ganzen 

2,0766 - 3 
--yoo- . 358328 = ..,... 3309 M. 

uB 
Beziiglich der Anwendung der Formel p = __ u-.: • p gelten die Erorterungen 

uB 
auf S. 215. Wiirde die 100jahrige Umtriebszeit mir dem Bodenertragswert von 
278 M. die finanzielle sein, dann ware 

- 100.278 3 -07901 
p - 100. 1057· -, o· 

2. Berechnung des subjektiven Kostenwertes des Normalvorrates. 
Fiir die Berechnung des Buchwertes fehien die notigen Grundlagen (siehe 

das sachsische Verfahren). 



Hhrlicher Betrieb. 

Der Betriebskostenwert ist nach S. 215615270 M. Daher wird 

_ 6648 + 1743 - (50 + 100.9) 1 0 
p- 100.1057+615270 . u 

7441.100 1030 ( 1032 0 ) = 7209W =, /0 genau, /0' 

219 

Der jahrliche V e r 1 u s t betritgt demnach ffir je 100 M. des VIr aldkosten
kapitals 3,00 - 1,03 = 1,97 M. 

In absoluter Zahl erhitlt man den jithrlichen Verlnst im ganzen aus 

1,0~~~ 3 . 720970 = _ 14188 M. 

B. MuB die Buchenwirtschaft im 100jithrigen Umtrieb fortgesetzt werden, 
danD ist B = 354 M. 

Das VerzinsDngsprozent ergibt sich aus 

_ 6648 + 1743 - (50 + 100.9) 100 
p- 100.354+N .. 

1. Der Vermllgenswert des Normalvorrates ist 252628 M.; daher 

= 6648 + 1743 -(50 + 100.9) 100 
p 100.354 + 252628 . 

7441.100 2""01 ( 258340 = 288028 = ,..0 0 genau, 10)' 

Der jahrliche Verlust infolge Nichteinhaltung der finanziellen Umtriebszeit 
ist also fiir je 100 M. des Waldvermllgenswertes 3 - 2,58 = 0,42 M. 

In absoluter Zahl betri1gt der jithrliche Verlust im ganzen 

2,58:~0- 3.288028 = -1200 M. 

2. Der subjektive Kostenwert des Normalvorrates in der Form 
des Betriebskostenwertes ist 258633 M. (S.216). Daher wird 

= 6648 + 1743 - (50 + 100.9) 100 
P 100 i 354 + 251)633 . 

= 7::!O;~ = 2,53% (genau 2,53067 010), 

Der jiihrliche Verlust betritgt demnach fiir je 100 M. des Waldkostenkapitals 
3 - 2,53 = 0,47 M. 

In absoluter Zahl betriigt d.er ji1hrliche Verlust im ganzen 

2,53~~~ - 3 . 294 033 ~ -1380 M. 

Wiirde unrichtigerweise der Normalvorrat mit B100 = 278 M. berechnet; dann 
witre NK = 220233 M. und 

7441-100 0 
P = 205633 = 2,91 10 (genau 2,9108%) 

und daraus der Verlust in absoluter Zahl im ganzen 

2,91~~ - 3.255633 = _ 228 M. 
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Drittes Kapitel. 

Die Feststellnng «nd das Wesen der Kapitalwerte. 
1m wirklichen Walde muB die Feststellung der Kapitalwerte 

bestandsweise erfolgen. Das Idealbild der normal en Betriebsklasse 
wird dadurch aber nicht gegenstandslos. Denn das derselben ent
sprechende Waldkapital bildet den V ergleichsmaBstab ~u dem wirklich 
vorhandenen. AuBerdem konnen die grundsatzlichen Fragen beziiglich 
der Rentabilitat des einen oder anderen Wirtschaftsverfahrens zunachst 
immer nur unter Zugrundelegung eines Normalwaldes beantwortet 
werden. 

I. Das Bodenkapital. 
Hier handelt es sich nur um das Bodenkapital, welches den Wert 

des Bodens als solchen darstellt (also urn das B in (B + N». 
1. 1m Waldvermogenswert und im Betriebskostenwert 

ist das Bodenkapital gleich dem gegenwartigen Tauschwert des Bodens. 
Kommt nur die forstliche Benutzung in Betracht, dann gilt als solcher 
der durchschnittliche hochstmogliche forstliche Ertragswert. 

Der einmal festgesetzte Bodentauschwert ist nicht dauernd derselbe. 
Er steigt und fallt mit "der forstlichen Konjunktur. Die Regel ist, 
daB er steigt. Es fragt sich nun, innerhalb welcher Zeitraume das 
Bodenkapital neu einzuwerten ist. Beim Privatwaldbesitz ergeben 
sich bei jedem Besitzwechsel neue Anhaltspunkte. Wenn aber der 
Wald den Besitzer nicht wechselt (Staatswald, Gemeindewald), dann 
muB die Neueinschatzung periodisch ad hoc vorgenommen werden. 
Der geeignetste Zeitpunkt hierfiir ist die meistens alle zehn Jahre 
wiederkehrende Waldstandsrevision. Bei dieser Gelegenheit sind die 
Bodenwerte nachzupriifen und den geanderten Verhaltnissen ent
sprechend zu korrigieren. 

2. Der Buchwert des Bodens ist zunachst gleich dem Er
werbspreis. Liegt ein!:,olcher nicht vor, dann ist der Bodentauschwert 
maBgebend, der dem Boden bei der ersten Inventuraufnahme, also 
bei Beginn der geordneten Buchfiihrung in Anlehnung an den hOchst
moglichen Bodenertragswert beizumessen ist. Der so festgelegte 
Bodenwert ist v 0 r e r s t eine unabanderliche GroBe. Aber auch hier 
entsteht die Frage, wie lange an diesem Bodenwert festgehalten 
werd"en kann, ohne daB das darauf begriindete Verzinsungsprozent 
seine Bedeutung als Gradmesser der Rentabilitat verliert. Denn den ken 
wir uns, daB der erste Bodenwert mehrere Umtriebszeiten lang dureh
gehalten wird, wahrend die Reinertrage des Waldes fort und fort 
steigen, dann gelangt man schlieBIich zu einem Verzinsungsprozent, 
das wegen seiner sinnlosen Rohe nicht einmal mehr yom Standpunkt 
des Waldbesitzers aus Interesse bietet. " Es wird wirtschaftlich unwahr. 
Auf der einen Seite steht also die im Begriffe des Buchwertes liegende 
Ford erun g, daB an dem festgestellten Bodenwert nichts geandert wird, 
auf der anderen Seite ist es ein Gebot der praktisehen Dberlegung, daB 
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man an Werten, die del' fernen Vergangenheit angehoren, in der 
Gegenwart °nicht dauernd festhalten kann. Um hier einen gangbaren 
Mittelweg zu finden, darf man nicht vergessen, daB kein anderes 
kapitalistisches Unternehmen so lange Produktions- und Abrechnungs
zeitraume kennt wie die Forstwirtschaft. In jedem kaufmannischen 
odeI' industriellen GroBbetrieb entstehen durch Besitzwechsel, Kapi
talveranderungen, Neuanschaffungen, Anderung del' Produktions
zweige usw. innerhalb kurzer Zeitraume wiederholt Gelegenheiten 
zur zeitgemaBen Fortfiihrung des Buchwertes. Da beim staatlichen 
und gemeindlichen Waldbesitz auBere Veranlassungen analoger Art 
sich nicht einstellen, mussen zunachst umwalzende Vorgange im 
inneren Betrieb fUr die Festsetzung eines neuen Zeitabschnittes wahr
genommen werden. 

Als solche konnen grundlegende Anderungen del' Wirtschafts
grundsatze waldbaulicher Natur, del' Absatzverhaltnisse, del' Bestands
verfassung (Kalamitaten), del' Rechtsverhaltnisse, del' Verwaltungs: 
organisation usw., kurz alle Ereignisse, die eine neue Inventurauf
nahme notwendig erscheinen lassen, angesehen werden. Fehlt es 
aueh an diesen, dann bleibt niehts anderes ubrig, als nach freiem 
Ermessen die Zeitabschnitte fiir den Beginn einer neuen Buchfuhrung 
durch Neufestsetzung des Bodenkapitals zu begrenzen. Nach dem 
Reichs-Erbschaftssteuergesetz von 1906 findet die Ermittelung des Werts 
von gebundenen Grundstiicken in 30 jahrigen Zeitabschnitten statt. 

II. Das Hoizvorratskapital. 

1. Der Bodenwel't im HolzYorratskapital. 

Insoweit das Holzvorratskapital sich aus den Erwartungs- und 
Kostenwerten del' Einzelbestande zusammensetzt, braucht man zur 
Bereehnung einen Bodenwert. 

a) Zur Feststellung des Vermogenswertes und des Betriebskosten
wertes kann del' Bodentauschwert nul' dann beniitzt werden, wenn 
die gegebene Holz- und Betriebsart standortsgerecht ist, d. h. wenu 
del' Bodentauschwert mit dem hochsten Bodenertragswert zusammen
fallt. 1st die Holz- und Betriebsart nicht standortsgerecht, dann ist 

a) im Vermogenswert del' hochste. Bodenertragswert del' vor
handenen Holz- und Betriebsart einzustellen, 

(J) del' Betriebskostenwert abel' unter Zugrundelegung des Boden
tauschwertes (del' standortsgemai3en Holzart) zu berechnen. 

b) Die Feststellung des Buchwertes erfolgt auf del' Grundlage 
des Buchwertes des Bodenkapitals. 

2. Das Verwaltungskostenkapital. 

Das Verwaltungskostenkapital erscheint im Vermogens-, Betriebs
kosten- und Buchwert des Holzvorrats mit dem Betrage, den es im 
Rechnungsjahre bzw. in del' Rechnungsperiode tatsachlieh hat. Hierbei 
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kommt abel' in .Betracbt, daB im Bestandserwartungs- und Kosten
wert nur die Bodenbruttorente verrecbnet wird, da das Verwaltungs
kapital, welcbes in del' Formel des Bodenertragswertes als negative 
GroBe erscbeint, im Bestandserwartungs- und im Kostenwert dem 
Bodennettowert wieder zugezablt wird. Da nun bei der Festsetzung 
des Bucbwertes des Bodenkapitals (Nettowertes) das in dies em Zeit
raum giiltige Verwaltungskostenkapital bertieksicbtigt werden muB, 
da,rf in den folgenden Zeitraumen nur der Mebrbetrag des Ver
waltungskapitals in Anrecbnung kommen. 

In dem in der sachsischen Anweisung von 1892 (s. S. 227) gegebenen Beispiel 
ist der Bodennettowert auf 180 M. festgesetzt, das Verwaltungskostenkapital 
ffir das Jahrzehnt 1850-1859 auf 55 M., 1860-1869 65 M., 1870-1879 182 M., 
1880-1889 321 M. Es betrug daher der 

1850-1859 
1860-1869 
1870-1879 
1880-1889 

Bodenbruttowert 
180 + 55 = 235 
180 + 65 = 245 
180 + 182 = 362 
180 + 321 = 501 

B+V 
235- 55 + 55 
245- 65+65 
362 - 182 + 182 
501 - 321 + 321. 

Der Mehrbetrag des Verwaltungskapitals im Jahrzehnt 1880-1889 gegen
Uber 1850-1859 ist also z. B. 321- 55 = 266 M. Setzt man denselben dem 
Brnttowert des Jahrzehnts 1850-1859 hinzu, so erhl!lt man jenen des Jahrzehnts 
]880-1889, also 235 + 266 = 501 M. 

III. Das Waldkapital und Waldkostenkapital. 
1. Der Vermogenswert des Waldes stellt das Kapital vor, 

welcbes del' Waldbesitzer durch den Verkauf des ganzen Waldes 
jederzeit in bare Mtinze umsetzen kann (VerauBerungspreis). Die 
Grundlage des auf den Holzvorrat entfallenden Teiles bildet die vor
handene Bestockung. 

Die Feststelluug des Waldvermogenswertes bat viele Vorteile ftir 
den Waldbesitzer. Da in der Hobe desselben seine Vermogenslage 
zum Ausdruek kommt, bildet er ftir den Privatwaldbesitzer zugleich 
die Unterlage fUr die Kreditfabigkeit, ffir die Erbteilungen und ent
sprecbend modifiziert aucb fUr die Steuerveranlagung. 'Ffir den Staat 
und die Gemeinden gewinnt del' Waldvermogenswert praktiscbe Be
deutung durcb Gegentiberstellung des Passivvermogens (Scbuldenlast) 
und fUr die Kreditfahigkeit. 

2. Del' Buchwert des Waldes gibt dem Waldbesitzer den 
wirklicben Erwerbspreis (Selbstkostenpreis) an und dient hauptsacblicb 
als VergleichsgroBe zum Vermogenswert. Urn den Unterscbied beider 
Kapitalwerte ist der Waldbesitzer seit del' Aufstellung des erst en Bucb
wertes reicher geworden. Dieser W ertsz u wachs kann "unverdient" 
sein, wenn die Kapitalwertsznnabme lediglich auf die bessere Markt
konjunktur zurtickzuftibren ist, er kann abel' auch "verdient" sein, 
wenn del' Waldbesitzer durch umsichtige Wirtschaft den Kapitalwert 
des Waldes zu heben vermocbte. Beide Ursachen konnen aueh Hand 
in Hand geben. 
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3. Del' Betriebskostenwert des Waldes hat hauptsachlich 
dann praktische Bedeutung, wenn die Bestandsverhaltnisse dem Stand
orteund den Anforderungen an einen geregelten Betrieb nicht ent
sprechen. Je mehr er vom Vermogenswel't abweicht, um so groBer 
sind die Mangel, die dem Walde anhaften. In demselben Grade, in 
welchem dieselben abgestellt werden konnen, nahert sich del' Be
triebskostenwert dem Vermogenswert. 

Viel'tes Kapitel. 

Die praktische Bedeutung des Verzinsungsprozentes. 
Das Wesen des Verzinsungsprozentes wurde bel'eits auf S. 17 f. 

dargelegt. Es kann dienen 
1. zur Kontrolle del' Wirtschaftlichkeit des Iaufenden !<'orstbetriebs, 
2. zum Nachweis del' Gewinn- und Vermogensmehrung oder auch 

des Verlustes des Waldbesitzers nach MaBgabe des Reinertrages zu 
vel'schiedenen Zeiten. 

1m el'sten Fall bildet del' Vermogenswert, im zweiten del' Buch
oder Betriebskosten wert (Anlagewert) den Ausgangspunkt del' Rechnung. 

1. Das Verzinsungsprozent des Waldvermogenswertes. 

Das Verzinsungspl'ozent des Vel'mogenswel'tes ist ein statisches 
Instrument, welches das Verhaltnis zwischen Nutzung (Reinertl'ag) 
und Kapital kontrolliel't. Den Vel'gleichsmaBstab bildet del' unter
stellte und geforderte WirtschaftszinsfuB. Die Wirtschaft ist fUr den 
gegebenen Waldzustand finanziell in Ordnung, wenn diesel' ZinsfuB 
l'ealisiert wird. 

Theol'etisch folgt del' Vel'mogenswel't des Waldes uDmittelbal' del' 
Bewegung del' Reinel'trage. Werden diese mit dem gefol'del'ten fol'st
lichen ZinsfuB kapitalisiert, dann ist auch das Verzinsungsprozent 
gleich dem forstlicben ZinsfuB. Die Mehrung odeI' Verminderung 
des Vermogenswertes kommt demnach im Verzinsungsprozent nicht 
zum Ausdl'uck. Die Vermogenswel'tsverschiebung kann nul' durch 
den Vergleich del' GroBe des Vermogenswertes selbst zu verschiedenen 
Zeiten festgestellt werden. War z. B. del' Waldreinel'trag im Jahre 
1920 3000 M. und wachst derselbe mit einem jahrlichen Zuwachs
pl'ozent von 1,5 weitel', dann ist del' Waldl'einertrag im Jahre 1930 
3482 M., im Jahre 1940 4()41 M., im Jahre 1950 4689 M. Kapita
lisiert man diese Ertrage mit 3 0J0, dann bel'echnet sich del' Vel'
mogenswert bzw. auf 100000, 116067, 134700; 156300 M. Vom 
Jahre 1920 bis 1950 wird also del' Waldbesitzer um 156300 -
100000 = 56300 M. reicher, die Verzinsung del' Vermogenswerte 
ist abel' immer 3 %. 

Praktisch laBt sich das V erzinsungsprozen t des Vermogenswertes 
nicht immer genau auf die Hohe des forstlichen ZinsfuBes einstellen. 
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Seine tatsiichliche Rohe ist abhiingig einerseits von del' GroBe del' 
jiihrlichen Abnutzung und andererseits von del' GroBe des Kapitals. 
Den wesentlichsten Bestandteil des Produktionskapitals bildet das 
Rolzvorratskapital. Ein hohes Verzinsungsprozent kann sich z. B. 
ergeben, wenn die jiihrliche Abnutzung sich auf die Aufzehrung iiber
schiissiger Altholzvorriite erstreckt, und ein geringes, wenn in einem 
Waldkomplex mit iiberschiissigem Altholzvorrat nul' del' jiihrliche Zu
wachs genutzt wird. Auch in jenen Fiillen, in welchen an Stelle einer 
nicht standortsgemiiBen Holzart eine ertragsreichere nachgezogen 
wird, ergibt sich bis zur volligen Abriiumung del' bisherigen Rolzart 
ein niedriges Verzinsungsprozent, weil del' Vermogenswert stiindig 
wiichst (z. B. Nadelholz nach Buche). Daraus folgt, daB ein be
rechnetes Verzinsungsprozent nach den Verhl:iltnissen beurteilt werden 
muB, auf die es sich grundet. 

Einen normalen MaBstab bildet das durchschnittliche Verzinsungs
prozent nul' dann, wenn del' Waldkomplex, auf welchen es sich be
zieht, einen im angemessenen Verhiiltnis zum jiihrlichen Abnutzungs
satz stehenden Holzvorrat auf del' Grundlage eines im grossen und 
ganzen . regelmiiBigen Altel'sklassenverhiiltnisses aufweist. Bestehen 
diese Voraussetzungen nicht und soIl trotzdem ein zum regelmiiBigen 
jiihrlichen Betrieb nicht geeigneter Waldkomplex als Rechnungsein
heit behandelt werden, dann gewiihrt die durchschnittliche Verzinsung 
del' Einzelbestande ein zuverliissiges Bild als die Verzinsungdes 
ganzen Komplexes. 1m GroBwaldbesitz werden sich aber in del' 
Regel so viele Reviere zusammenfassen lassen, daB dieselben eine 
im allgemeinen l'egelmaBige Betriebsklasse ausmachen. 

Beim Staatswaldbesitz wie beim GroBwaldbesitz iiberhaupt ist 
ferner del' Unterschied zu beachten, del' zwischen del' durchschnitt
lichen Verzinsung del' einzelnen Verwaltungsbezirke und del' des ge
samten Waldbesitzes besteht. Abgesehen von dem EinfluB, den, wie 
eben erwiihnt, ein unregelmiiBigeres Altersklassenverhllltnis auf das 
Verzinsungsprozent ausiibt, konnen auch die mannigfaltigsten sonstigen 
U mstaude zu einer niedrigen odeI' hohen Verzinsung des Einzelreviers 
voriibergehend fuhren. 

Aber auch dann, wenn in einem Reviere alles in bester Ordnung 
ist und die finanzielle Umtriebszeit grundsatzlich eingebalten wird, 
kann die durchschnittliche Verzinsung des ganzen Reviers unter dem 
WirtschaftszinsfuB stehen. -Del' natiirliche Grund hierfiir liegt darin, 
daB aus Rucksichten auf die Betriebstechnik nicht. jeder Einzelbestand 
genau im Jahre seiner finanziellen Hiebsreife genutzt werden kann, 
daB del' Bodenwert des Waldkapitals nul' ein Durchschnittswert ist, 
und ferner, daB in jedem Reviere zufallige Ausgaben anfallen, die 
den durchschnittlichen Waldreinertrag schmalern. 

In noch starkerem Grade treten diese das durchschnittliche Ver
zinsungsprozent beeintriichtigenden Momente im schlieBlichen Ver
zinsungsprozent des gesamten Waldbesitzes hervor. Denn aIle groBen 
Forstverwaltungen, besonders die Staatsforstverwaltungen, haben Aus
gaben allgemeiner Natur zu leisten, die den Gesamtertrag wesentlich 
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beeinflussen, auf die einzelnen Verwaltungsbezirke abel' nicht aus
geschlagen werden konnen. 

Wenn del' Waldkomplex umfangreiche riickstandige Kulturflachen 
enthalt odeI' ein Teil del' Bestande durch Kalamitaten gelichtet ist, 
versagt das Verzinsungsprozent. Schreitet in diesem Falle die Nutzung 
nach MaBgabe der vorhandenen hiebsreifen Bestande ohne Riicksicht 
auf den Vorratsmangel in den jiingeren Altersklassen fort, dann wird 
das Verzinsungsprozent zu hoch und gibt ein irrefiihrendes Bild. 

2. Das Verzinsungsprozent des Buchwertes. 

1m Verzinsungsprozent des Buchwertes driickt sich der Gewinn 
oder Verlust aus, der sich nach dem Verhaltnis des Reinertrages 
zum Anlagekapital ergibt. Hat der Besitzer den Wald im Jahre 1920 
auf der Grundlage eines jahrlichen Reinertrages von 3000 M. und 
eines forstlichen ZinsfuBes von 3% urn 100000 M. gekauft, dann 
bildet bis auf weiteres dieser Kaufpreis den Buchwert oder das An
lagekapital. Steigt nun der Reinertrag urn jahrlich 1,5 %, dann 
ergibt sich 

im Jahre 1920 1930 1940 1950 
ein Reinertrag von 3000 3482 4041 4689 M. 
und eine Verzinsung von 3,00 3,48 4,04 4,69 % 

Wahrend das Verzinsungsprozent des Vermogenswertes nul' das 
Gleichgewicht des Betriebes an sich ausweist, laBt das Verzinsungs
prozent des Buchwertes den Waldbesitzer die Zu- oder Abnahme del' 
Rentabilitat seines Anlagekapitals zu verschiedenen Zeiten erkennen 
(vgl. S. 18). Es ist ein Rechnungsergebnis, das zunachst nul' fiir den 
Waldbesitzer selbst Interesse hat. 

Die natiirliche Grundlage des Buchwertes ist del' Erwerbspreis 
des Waldes. Es kann abel' auch del' Waldbesitzer, del' den Wald 
seit Ian gel' Zeit im Besitz hat, in einem bestimmten Zeitpunkt den 
Vermogenswert festlegen und fortan als fixes Anlagekapital betrachten. 

Die Anderung des Verzinsungsprozentes des Anlagekapitals ist an 
kein statisches Gesetz gebunden und laBt keinen SchluB dariiber zu, 
ob sich del' Waid im objektiven finanzwirtschaftlichen Gleichgewicht 
befindet. Steigen die Reineinnahmen stark, dann kann das Ver
zinsungsprozent hoch iiber dem forstlichen ZinsfuB stehen, auch 
wenn das Aiterskiassenverhaltnis unregeImaBig ist, weil der Buchwert 
eben immer derselbe bleibt. Hat der Besitzer den Waid unter dem 
objektiven Vermogenswert erworben, dann kann das Verzinsungs
prozent schon im ersten Betriebsjahr iiber dem forstlichen ZinsfuB 
stehen. 

3. Das Verziusungsprozent des Betriebskostenwertes. 

Dieses gewinnt fiir den Waldbesitzer subjektiv dann praktische 
Bedeutung, wenn die vorhandene Holz- und Betriebsart nicht stand
ortsgemaB oder der Betrieb auch nach anderer Richtung nicht 
ordnungsgemaB ist. Es bringt die Unwirtschaftlichkeit besonders 

Endres, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Aufl. 15 
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scharf zum Ausdruck, naIIientlich auch dann, wenn del' jetzt forstlich 
benutzte Boden fiir eine andere Benutzung (Landwirtscbaft, Bauplatz) 
geeigneter· ware. 

Fiinftes Kapitel. 

Das Verzinsnngsprozent del' sachsischen 
Staatsforstwirtschaft. 

Fur die sacbsiscben Staatsforsteil wird bereits seit dem Jabre 1860 
eine jahrlicbe "Reinertragsiibersicht" fiir jedes Revier gefiibrt, welcbe 
auBer den Einnabmen, Ausgaben und Dberschiissen auch das W a I d
kapital und des sen Verzinsung enthalt. 

Nach der Geschllftsordnung der sllchsischen Staatsforstverwaltung von 1910 
werden folgende Reinertragsiibersichten gefertigt: 

1. Revier-Reinertragsii bersichten. In dieselben sind nm solche Ein
nahmen und Ausgaben aufzunehmen, die mit der Bewirtschaftung des Holzbodens 
in unmittelbarem Zusammenhang stehen und auf deren Hube der Revierverwalter 
innerhalb seines Wirkungskreises EinfluB auszuiiben vermag. Nicht aufzunehmen 
sind die Kosten fiir Waldbrand, fiir Inspektion, das Forstrentamt, die Wald
arbeiterunterstiitzungskassen, Bauaufwand, Umzugskosten usw., sowie die Jagd
einkiinfte. 

2. Summarische Reinertragsiibersichten. Dieselben werden yom 
Finanzministerium jllbrlich nach Forstbezirken auf Grund del' Staatshaushalt
rechnungen aufgesteUt. Sie umfassen s II m t I i c h e Einnahmen und Ausgaben 
und weisen den wirklichen Reinertrag der einzelnen Forstbezirke und des ge
samten Staatsforstbesitzes, sowie den fiir die Forsteinrichtungsanstalt erforder
lichen ZuschuB nacho Verrechnet werden auch die J agdeinkiinfte, die Kosten 
fiir den forstlichen Unterricht, Biicheranschaffungen uSW. 

Die Berechnung des Waldkapitals erfolgt nach dem Bu ch wert. 
Nach del' jetzt giiltigen "Anweisung zur Berechnung des 

Waldkapitals" vom Jahre 1892 ist das Verfahren folgendes . 
. Del' Rechnungszinsful3 (Wirtschaftszinsful3) ist 3 %. 

Del' Boden wert (Nettowert) wurde in Anlehnung an den Boden
ertragswert gutachtlich festgesetzt und ist "vorlaufig" als un vel' -
and e r Ii c he G roB e anzusehen. Bei Ankaufen wird del' bezahlte 
Preis in Rechnung gestellt. 

Das Verwaltungskostenkapital begreift die Ausgaben fur 
Verwaltung, Schutz, Betl'ieb, Entwasserungen und Wegbau in sich 
nach Abzug del' Erlose fiir Nebennutzungen und wird fiir jedes 
Jahrzehnt gesondert nach dem Durchschnitt fUr das Revier berechnet_ 
Es wird nul' fiir diejenigen Zeitraume zugrunde gelegt, fur welche 
es Giiltigkeit bat. - Bodenwert und Verwaltungskostenkapital zu
sammen bilden den Bo den bruttowert. 

Die Berecbnung des HoI z VOl' rat e s erfolgt zunachst so, daB nul' 
die 1-40jahrigen Bestande, und zwar getrennt nach 10 Jahrgange 
umfassenden Altersgruppen, nach del' Methode del' Bestandskosten
werte, aIle iibrigen Bestande einstweilen nach del' Methode del' 
Verkaufswerte (Abtriebswerte) zu berechnen sind. Da nach VerI auf 
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jedes weiteren Wirtscbaftsjabrzebnts die Kostenwertsmethode auf die 
nacbstbobere 10 jabrige Altersgruppe auszudebnen ist, werden zur 
Zeit die bis 60 jabrigen Bestande mit ihrem Kostenwert einge~tellt. 
FUr die Ermittelung des Verkaufswertes der alteren Bestande werden 
die aus den Bestandslagerbiicbern (s. unten) aus den Bestanden der 
verscbiedenen Altersstufen und Bonitiiten gewonnenen erntekosten
freien GelderlOse fUr die Holzpreise ZuIn Anbalt genommen. Der 
Holzvorrat wird nacb 10 jabriger Altersabstufung der Uestande ermittelt. 
Ebenso werden fiir die Bezifferung der V ornutzungseJ'trage - ab
weicbend von J u d e i c h - die nach den Bestandslagerbiicbern 
erlangten durcbscbnittlichen Massenertrage und erntekostenfreien Geld
erlose benutzt. 

Die bei jeder aIle 10 Jahre erfolgenden Hauptrevision (Forst
einr~cbtung) notwendig werdende Neuermittelung des Holzvorrats
kapitals gescbiebt in der Weise, daB nur die Kostenwerte der 
1-10 jabl'igen Bestande neu berechnet werden. FUr die alteren 
Bestande werden die friiber berechneten Kostenwerte der Flacben
einheit prolongiert, der sich ergebende Betrag urn den 10jabrigen 
Endwert des Bodenbruttozinses erbobt und urn die eingegangenen 
Vorertrage vermindert. Das rechnerische Verfabren ergibt sich aus 
den auf S. 115 mitgeteilten Formeln. 

Die Kostenwerte der 1-lOjabrigen Bestande werden auf die Mitte 
des Zeitraumes bezogen (HK5, HK15 usw.). Die Durchforstungen 
gel ten als auf einmal in der Mitte des Jahrzehnts vereinnabmt. 

Unter Zugrundelegung der auf S. 115 angegebenen Rechnungsunterlagen 
gibt die erwahnte Anweisung folgendes Beispiel: 

Wirkliche Knlturkosten der jetzt 1-10jl1hrigen Bestande 179 M., der 11- bis 
20jahrigen 111 M., der 21-30jahrigen 69 M., der 31-40jahrigen 63 M. pro Hektar. 

a) Kostenwerte der 1-10jahrigen Bestande zu 222,76 ha. 
1 ha: 501 (1,035 -1) + 179.1,035 = 287,80 M., 

im ganzen 222,76. 287,80 = 64110 M. 
b) :Kostenwerte der 11-20jahrigen Bestande zu 182,56 ha. 

1 ha: 501 (1,0310 -1) + 362 (1,035 -1) 1,0310 + 111 . 1,0315 - 1.1,035 = 419,95 M., 
im ganzen 182,56.419,95 = 76666 M. 

c) Kos ten w erte d er 21-30j ahrig en Be stan de z u 218,47 ha. 

1 ha: 501 (1,0310 -1) + 362 (1,0310 -1) 1,0310 + 245 (1,035 -1) 1,0320 

+ 69 . 1,0325 - (5 . 1,035 + 1 . "1,0315) = 543,07 M., 
im ganzen 218,47.543,07 = 118645 M. 

d) Kostenwerte der 31-40jahrigen Bestitnde zu 124,51 ha. 
1 ha: 501 (1,0310 -1) + 362 (1,0310 -1) 1,0310 + 245 (1,0310 -1) 1,0320 + 23ii . 

(1,035 - 1) 1,0330 + 63.1,0335 - (10.1,035 + 5.1,0315 + 1 . 1,0325) = 732,95 M., 
im ganzen 124,51 . 732,95 = 91260 M. 

Das so berechnete Waldkapital wird innerbalb des 10jahrigen 
Zeitraumes als gleich angenommen. Aus dem prozentischen Ver
baltnis desselben zum jabrlichen EinnahmeiiberscbuB ("Reinertrag") 
ergibt sich das jabrlicbe Verzinsungsprozent eines jeden Reviers und 
samtlicber Staatsforsten. 

15* 
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Bis zum Jahre 1892 wurde del' Holzvorrat aller Altersstufen nach 
dem Erwartungswert berechnet und das Waldkapital mit dem Aus
druck "Waldbestandsvermogen" bezeiehnet. Es wurde also im Pl'inzip 
die Vel'zinsung des Vel'mogenskapitals ermittelt. Auf die Anl'egung 
J.udeichs hin entschloB man sich abel', yom "Anlagekapital", also 
yom subjektiven Kostenwel't des Holzvol'l'ates auszugehen. Der Er
wartungswert ist damit gegenstandslos geworden. 

Zur richtigen Beurteilung des sachsischen Verfahrens ist im Auge 
zu behalten, daB die sachsischen Staatsforsten seit dem Jahre 1867 
nach den Gl'undsatzen der Bodenreinertragswirtschaft bewirtschaftet 
werden, daB also das Holzvorratskapital eines jeden Reviers in einem 
ungefahren GIeichgewichtsverhaltnis zu den jahrlichen Reineinnahmen 
steht. Aueh VOl' dem Jahre 1867 waren die Umtriebe nicht viel hoher 
als die finanziellen. Dazu kommt, daB in den sachsischen Staats
forsten das Nadelholz 97 % der Flaehe einnimmt (78 % Fichte und 
Tanne, 19 % Kiefer) und deshalb die vorhandene Bestockung dem 
Standorte angemessen ist. 

Wenn trotzdem das durchschnittliche Verzinsungsprozent der sach
sischen Staatsforstwirtschaft hinter dem WirtschaftszinsfuB von 3 0 /0 

nicht unerheblich zuriickbleibt, so liegt der Grund hierfiir darin, daB 
die stets neu hinzutretenden Ankaufsflachen dem Waldkapital zuge
rechnet werden, obwohl sie noeh keine Einnahme liefern, daB eine 
groBe Forstverwaltung Ausgaben allgemeiner Natur hat, die sich aut 
das einzelne Revier nicht ausschlagen lassen, und endlich, daB in 
einem groBen Betrieb nicht jeder Bestand genau in seinem finanziellen 
Abtriebsalter genutzt werden kann. Dazu kommt noch del' EinfluB 
von Kalamitaten und del' Anderung der Holzpreise. 

Das sltchsische Verfahren ist nlther dargestellt in der "Forsteinrichtung" von 
J u deich-N e um eis ter, 6. Aun. 1904, S. 503 ff., ferner von S ch u I z e im Bericht 
uber die «.Vers. d. Sltchsischen Forstvereins, T har and t 1899. AuBerdem standen 
mir briefliche Mitteilungen der sltchsischen ForsteinrichtungsanstaIt zur V erfiigung. 

Bestands]agerbiicher. In der sltchsischen Staatsforstverwaltung wird schon 
seit Iltngerer Zeit von der Ermittelung des finanziellen Haubarkeitsalters nach 
dem Weiserprozent abges.ehen, da man genaue Unterlagen hierfiir dnrch die seit 
dem Jahre 1897 eingefUhrten "Bestandslagerbiicher" erhltlt. In dies en sind 
auf jedem Revier von einer rund 100 ha groBen Flltche, die nach MaBgabe del' 
vertretenen Hauptholzarten und Standortsbonitltten Bowie der mittleren Absatz
lage ausgewlthlt worden ist und mllglichst normal erwachsene Bestltnde aufweist, 
die Massenertrltge und GeldertI:ltge be s tan d s wei B e nach Abtriebs- und V or
nutzung sowie sltmtliche Kosten zu buchen. Mittels dieser Bestandslagerbucher 
sollen Unterlagen fiber die Bestandsbegrlindungs- und Erziehungskosten Bowie 
uber die Massen- und Geldertrltge der fUr Sachsen wichtigsten Holzarten, ge
trennt nach Altersstufen und Bonitltten, eincsteils nach groBen Durchschnitten 
aus dem ganzen Lande, andernteils aber fUr bestimmte Wuchs- und Absatz
gebiete gewonnen werden 1). 

FUr die Einfuhrung der Bestandslagerbucher war die Erwltgung maBgebend, 
daB die spezielle Buchung von Wirtschaftsergebnissen fUr ganze Reviere in solcher 
Genauigkeit, wie sie nach den in Sachs en gewonnenen Erfahrungen notwendig ist, 
sehr zeitraubend ist und deshalb nicht mit del' nlltigen Sorgfalt durchgefUhrt wird. 

1) V. v. 23. April 1897, s. Tharander Forstl. Jahrb. 1898, 255ff. Ferner 
Geschltftsordnllng fur die sachs. Staatsforstverwaltuug 1910, II, 21. 



Die laufende Verzinsung oder das Weiserprozent. 229 

Dritter A bschnitt. 

Die lanfende Verzinsnng oder das Weiserprozent. 

I. Wesen und allgemeine Ableitung. 
Das laufende Verzinsungsprozent oder das Weiserprozent gibt das 

prozentische Verhaltnis an, in welchem der jahrliche oder periodische 
Wertzuwachs eines Bestandes (Baumes) zu dem Produktionskapital 
steht, welches zu seiner Erzeugung in Tatigkeit sein muB. 

Die erstere Benennimg rlihrt von G. Heyer her, den Ausdruck Weiserprozent 
wilhIte Pre B I e r, weil dieses Prozent auf die finanzielle Hiebsreife der Bestllnde 
hinweist. Heyer entwickelte seine Theorie in den von ihm herausgegebenen 
Werken "Anleitung zur Waidwertrechnnng" 1865 nnd "Die Methoden der forst
lichen RentabiIitiUsrechnnng" 1871, - PreBler die Methode des Weiserprozentes 
schon im Jahre 1860 in der "Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung". 

Die laufende Verzinsung bezieht sich zunll.chst auf einen unbestimmten Zeit
raum, die laufend-jll.hrliche dagegen auf den Zeitraum eines Jahres. Die 
erstere Bezeichnung trifft daher auf aIle FAIle zu. 

Die laufende Verzinsung des j a h r Ii c hen Bet r i e b e s falIt mit 
der durchschnittlichen zusammen. 

Der Wertzuwachs eines Bestandes (Baumes) von einem Jahre zum 
anderen oder von einer Altersperiode zur anderen ist nicht gleich. 
Anfangs sehr klein, steigt derselbe in den mittleren Lebensjahren 
des Bestandes sehr rasch und nimmt im h5heren Alter wieder abo 

Von dem allgemeinen nationaWkonomischen Grundsatz ausgehend, 
daB der Wert einer produzierten Ware mindestens die Kosten del' 
Erzeugung decken soll, hat der Bestand vom finanzwirtschaftlichen 
Standpunkte aus in dem Augenblicke keine Existenzberechtigi:J.ng 
roehr, von welchem ab sein Wertzuwachs dauernd kleiner wird als 
der Kostenaufwand. 

1st Ax der Bestandswert im B.estandsalter x, Ax + 1 jener im Alter 
x + 1, so betragt der einjahrige Wertzuwachs vom Jahre x bis zum 
Jahre x + 1 

Ax + 1 -Ax ' 

Die Kosten, welche zur Erzeugung desselben aufgewendet werden 
miissen, bestehen in den Zinsen des vorhandenen Holzkapitals Ax, des 
Bodenkapitals B und des Verwaltungskapitals V und betragen somit 

(Ax + B + V) 0,0 p. 

Die Grundgleichung oder allgemeine Bedingungsglei
chung des Weiserprozentes lautet daher 
fiir den einjahrigen Wertzuwachs: 

Ax + I-Ax = (Ax + B + V) 0,0 p, 

fiir den mehr- oder njahrigen Wertzuwachs: 

Ax + n - l1x = (Ax + B + V) (1,0 pH -1). 
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Letztere Forme] kann auch in der Form geschrieben werden: 

Ax + n = Ax 1,0 pll + (B + V) (1,0 pn - 1) 
oder 

Ax + n - Ax 1,0 pll = (B + V) (1,0 pll -1). 

Wie bei Berechnung des Wirtschaftserfolges gibt· daher auch hier 
die Gleichung oder Ungleichung 

Ax + 1 - Ax ~ (Ax + B + V) 0,0 p 
oder 

Ax + n - Ax ~ (Ax + B + V) (1,0 pn - 1) 

dartiber Auskunft, ob der vorhandene Bestand im Zeitpunkt der 
Untersuchung dem Waldbesitzer gerade seine Kosten oder Gewinn 
oder Verlust einbringt. 

Solange die linke Seite der Gleichung groBer ist als die rechte, 
oder solange sich hoffen laBt, daB sie groBer wi r d als diese, ware 
es unwirtschaftlich, den Bestand zu nutzen. Denn niemand faIIt es 
ein, ein Kapital, welches mehr Zinsen tragt, als sich landestiblich 
erwarten lassen, aus der bisherigen Anlage herauszuziehen. Die jahr
lichen Wertszuwachse werden in dem Bestand bis zum AbtriebsaIter 
admassiert. 

Der kritische Moment tritt dann ein, wenn die GroBe des Werts
zuwachses Ax + 1 - Ax da u ern d kleiner wird als die GroBe der 
Kosten. Alsdann hat der finanzwirtschaftlich rechnende Waldbesitzer 
alle Veranlassung, sein Produktionskapital der bisherigen Wirtschaft 
zu entziehen und anderweitig nutzbringend zu verwenden, oder mit 
anderen Worten: er muB den vorhandenen Bestand nutzen undo an 
seiner Stelle einen anderen, die Produktionskosten wieder voll er
setzenden erzieheu. 

Daraus ergibt sich, daB vorstehende Gleichungen zur Bestimmung 
der finanziellen Hiebsreife eines gegebenen Bestandes dienen. 

Dieselben sind nicht willkiirlich aufg·estellt, sondern lassen sich direkt aus 
dem Walderwartungs- oder Bestandserwartungswerte oct.lr aus der 
Grundgleichung des Bod e n e r t rag s w e r t e s ableiten: 

1. SolI ein jetzt mjllhriger Bestand nicht im Jahre x, sondern im Jahre x ± n 
genutzt werden, dann ist diese splttere oder friihere Nutzung nur gerechtfertigt, 
wenn der fiir dasAlter x±n sich berechnende Wald- oder Bestandserwartungs
we r t gr<:lBer oder wenigstens gleich ist dem fiir die Abtriebszflit x giiltigen. Denn 
allgemein ist diejenige Abtriebszeit die rentablere, welche den groBten Wald
erwartungswert oder, was dasselbe ist, den groBten Bestandserwartungswert 
liefert. Nimmt man an, daB die prolongierten Dur('hforstungsertrllge bereits 
~x und Ax + n zugezlthlt sind, dann ist fiir die Abtriebszeit x 

A +B+V 
HE = x -(B + V) 

ill 1,Opx-m 

und fiir die Abtriebszeit (x + n) 
A +B+V 

HE = x + n . _ (8 + V). 
ill 1,0 pX ;- 11 - 1Il 
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Setzt man beide V{ erte einander gleich, dann wird 

Ax + n + B + V = (Ax + B + V) 1,0 pn 

und, wenn beiden Seiten der Gleichung - Ax zugesetzt wird: 

Ax + n -Ax = (Ax + B + V) (1,0 pn -1). 
2. 1st der Abtriebswert des xj1thrigen Bestandes Ax so ist dessen Nutzung 

finanziell gerechtfertigt, wenn der fiir das Abtriebsjahr x' + n sich berechnende 
Bestandserwartungswert nicht groBer ist als Ax. 

Die Bedingungsgleichung fiir das finanzielle Gleichgewicht lautet daher 

A +B+V 
A = x + n _ (B + V) 

x IPpll ' 
woraus wie vorhin 

Ax + II - Ax = (Ax + B + V) (1,0 pll -1). 

Hieraus folgt, daB die Grundgleichung des Weiserprozentes auch gleich ist 
der Differenz zwischen dem Bestandsabtriebswert und dem fiir das Abtriebsalter 
(x + n) sich berechnenden Bestandserwartungswert. 

3. Legt man die Grundgleichung des Bod e n e r t rag s w e r t e s zugrunde, dann 
hat man 

odar 

oder 

Ax = (B + V) (1,0 pX - 1) + c 1,0 pX 

(Ax + B + V) = (B + V + c) 1,0 pX 

Ax + n = (B + V) (1,0 pX + II - 1) + c 1,0 pX + n 

Ax + n + B + V = (B + V + c) 1,0 pX . 1,0 pll. 

Hieraus wird 

und wie vorhin 

AX+ll + B + V 
A +B+V=-----

x 1,0 pll 

Ax + n -Ax= (Ax + B + V)(1,Opll-1). 

Halten wir zunaehst an der Form der Grundgleiehung 

Ax+ n =Ax 1,Opn + (B + V)(l,Opn-l) 

fest, dann sagt uns dieselbe, daB der Abtriebsertrag Ax + II auBer dem 
Werte Ax selbst noeh die njahrigen Zin·sen desselben und die 
Zinsen des Boden- und Verwaltungskapitales B + V aufbringen muB, 
wenn das Stehenlassen des xjahrigen Bestandes auf die Dauer von 
weiteren n J ahren finanziell gerechtfertigt sein solI. 

Geniigt der Abtriebsertrag Ax + n dieser Bedingung, dann ist das 
laufende Verzinsungsprozent p gleich dem unterstellten Wirtsehafts
zinsfuB. 1st dagegen 

Ax + n~ Ax 1,Opll + (B + V) (1,0 pn_ 1), 

. dann kann diese Ungleiehung nur dann in eine Gleichung iiber
gefiihrt werden, wenn p auf den Betrag von w entspreehend erniedrigt 
oder erhoht wird. 

Indem man also den Wert von p bzw. w bestimmt, er
halt man Auskunft dariiber, ob der Wertszuwaehs des 
Bestandes das Produktionskapital zu dem geforderten 
Wi r t s e h aft s z ins f u B v e r z ins t 0 d ern i c h t. In d em Z e i t -
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punkt, in welchem w kleiner wird als p, hat del' Bestand 
seine Hiebsreife bereits iiberschritten. So lange w>p, 
verzinst del' Bestand mit seinem Wertszuwachs das 
Produktionskapital noch geniigend und kann daher 
weiter stehen bleiben. 

Bei del' Herleitung des Weiserprozentes aus del' Grund
gleichung kann man nun zwei Wege einschlagen: 

1. Man fragt sich, zu welchem Prozent verzinsen sich 
die Produktionskapitalien Ax, B und V, wenn dieselben 
noch n Jahre im Walde werbend belassen werden und 
Ax auf den Betrag von Ax + n an wachst? Um diese Frage zu 
beantworten, bestimmt man aus del' Grundgleichung einfach den 
Wert von p bzw. w, welchen Buchstaben wir nun hier an Stelle 
von p setzen wollen. 

Es ist alsdann 

und 

1,0 WB = Ax + n + B + V = Ax + n - Ax + 1 
Ax + B + V Ax + B + V 

lV = 100 (V Ax + n + B + V -1) 
Ax+B+ V 

odeI' wenn n = 1, 

_ Ax + 1 - Ax 100 w- .. 
Ax+B+V 

Diesen Weg schlugen PreBleI', Heyer und Judeich ein, wenn 
auch von verschiedenen V oraussetzungen ausgehend. 

2. Del' zweite Weg ergibt sich durch folgende Fragestellung: 
Wenn wir verlangen, daB das Boden- und Verwaltungs
kapital sich unter allen Umstii.nden zu dem Wirtschafts
zinsfuBe p verzinst, und wenn del' Abtriebsertrag nach 
n J ahren den bestimmten Wert Ax + n erreicht, mit wel
ehem Prozent w wacbst dann Ax weiter, urn die GroBe 
Ax + n - (B + V)(1,0 pn - 1) a ufzu wi egen? In diesem FaIle lautet 
die Grundgleichung: 

Ax + n = Ax 1,Own + (B + V) (1,0 pn_1), 
woraus 

1,0 WB = AA: n _ (B + V) ~:OPIl-l) 

und 

lV = 100 (n Ax ~ _ (H + V)(l,O p" - 1) _ 1) 
Ax Ax ' 

odeI' wenn n = 1, 

lV = Ax + 1 - Ax - (B + V) 0,0 P 100. 
Ax 
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Vorstehenden Weg wahlte G. Kraft bei Ableitung seiner Weiser
prozentformel. 

Beide Wege fiihren zu demselben Ziele, d. h. im Zeitpunkte der 
finanziellen Hiebsreife ist nach beiden Methoden w = p. 

II. Die Gro6e des Weiserprozentes. 
A. Unterstellt man als Bodenwert das Maximum des 

Bodenertragswertes, dann wird in demselben Jahre, in 
welchem Bu kulminiert, das Weiserprozent gleich dem 

'If} 50 6'0 70 <50 (10 100 11() 120 Jahre 

Abb. 7. VerI auf des laufend-jlLhrlichen und durchschnittlich-jlLhrlichen 
Verzinsungsprozentes. 

WirtschaftszinsfuB. Vor diesem Zeitpunkt ist w groBer 
als p, nach demselben kleiner 1). 

B. Das Weiserprozent trifft in dem Zeitpunkt, in weI
chern es dem unterstellten WirtschaftszinsfuB gleich 
wird, mit dem hochsten durchschnittlich-jahrlichen Ver
zinsungsproz ent zusammen, wenn man als Bodenwert den 
Bodenertragswert der finanziellen Umtriebszeit unter
s tell t. 

Zwiscben dem Weiserprozent und dem durchscbnittlich-jahrlichen 
Verzinsungsprozent besteht, wie G. Heyer nachgewiesen hat, das 
gleiche Verhaltnis wie zwiscben dem laufend-jiihrlichen und dem 
durcbschnittlich-jahrlichen Holzzuwachs. 

1) Del' mathematische Beweis hierfiir wnrde in del' 1. Auflage S. 196 gefiihrt. 
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Das Weiserprozent bewegt sich im Sinne des Wertszuwachses. 
Es ist in den jiingeren Bestandsaltern klein, steigt dann rasch, erreicht 
einen Hochstbetrag und fant dann wieder. 

Denselben allgemeinen VerI auf weist die durehschnittliche Ver
zinsung auf. Dieselbe ist aber vor ihrer Kulmination kleiner als das 
Weiserprozent, steigt auch dann noch, wenn dieses bereits zu sinken 
beginnt, ist im Zeitpunkt ihrer Kulmination gleich und danach groBer 
als das Weiserprozent. 

Vgl. das Zahlenbeispiel ain SchluB und Abb. 7. 
C. Es ist zu beachten, daB beim Weiserprozent nicht 

der Hochstbetrag (Kulminationspunkt) ausschlaggebend 
ist, sondeI'll jener Zeitpunkt, von welchem ab es kleiner wird als 
der WirtschaftszinsfuB. Unmittelbar vor dies em Zeitpunkt liegt die 
finanzielle Hiebsreife des Bestandes. Dieselbe trifft mithin auf das 
Ende jenes J ahres, in welchem das Weiserprozent gleich ist dem 
WirtschaftszinsfuB. 

Mit Hilfe des Weiserprozentes kann man das finanzielle 
Hiebsalter normaler und abnormer Bestande bestimmen. 
Dies folgt aus den auf S. 230 f. dargestellten Ableitungen. 

1m nachfolgenden werden nun die speziellen Formen, die Pre B -
ler, G. Heyer und Kraft der Weiserprozentformel gegeben habeD, 
besprochen. 

III. Die Weiserprozentformel von PreJUer. 

1. Die Formel, 

Die von Pre 131 e r zuerst aufgestellte und fiir die praktische 
Anwendung empfohlene Weiserprozentformel ist eine Nliherungs
formel und lautet: 

H 
w = (a + b + c)H + G' (1) 

Hiel'in bedeutet: 

a das Quantitatszuwachsprozent I' h lb d "'h . 
b das Qualitatszuwachsprozent mn~ a h er n.J~ ngen 
c das Teuerungszuwachsprozent uwac speno e, 

H das "mittlere Holzkapital", d. h. das arithmetische Mittel aus 
dem im Jahre x vorhandenim und dem im Jahre x + n zu erhoffen
den Bestandsabtriebswert; nach unserer BezeichnuDg ist also . 

H= Ax+n+ Ax 
2 

Gist das ("ertragsrechte") Grundkapital Bu + V + S + Cu, wel
ches dem ermittelteD vorteilhaftestell Umtriebe u entspricht (Bu also 
Maximum des Bodenertragswertes). 

Obige Formel veranderte Pre B I e r noch weiter, indem er den nr e I a t i v e n 

Holzwert" r=~ in dieselbe einfiihrte. Da hierans r.G=H, so zeigt ran, 
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wievielmal gr1:lBer das Holzkapital H gegenfiber seinem Grnndkapitale Gist. 
Durch Substitution geht also obiger Ausdruck fiber ill 

r 
w = (a + b + c) r + 1 . (2) 

Neben diesen beiden Hauptformeln stellte Pre B 1 e r noch folgende Formeln 
auf (nach unserer Bezeichnung): 

(3) 

(4) 

Formel (3) ist dem Ausdrnck MM- m . 200 nachgebildet und gibt wie dieser 
+m n 

ein etwas zu kleines Resultat; in Formel (4) soli der Quotient direkt ffir n Jahre 
in der Nachwertstafel aufgesucht werden. 

In allen Fi111en sind dem Abtriebswerte Ax + n die innerhalb der n Jahre 
anfallenden Durchforstungsertri1ge vernachwertet zuzurechnen. 

2. Die einzelnen GroJlen der Formel. 

a) Die Wertszunahmeprozente PreBlers. 

Pre B I e r driickte bei Aufstellung der Formel der laufenden Ver
zinsung oder, wie er sich ausdriickt, des Weiserprozentes die peri
odische WeI'tszunahme eines Baumes odeI' Bestandes nicht in abso
luter Zahl aus, sondern im Prozente desjenigen mittleren Holzkapitales, 
welches die Wertsmehrung hervorbringt. Nennen wir dieses Prozent z, 
so ist 

und hieraus 

1 0 n~Ax+n , z - , 
Ax 

z= 100 (-VA~:n-l). (*) 

1st Ax + n und Ax bekannt, dann bietet also die Bestimmung von z 
nicht die geringste Schwierigkeit. Will man sich aber iiber den Zeit
punkt der Hiebsreife eines Bestandes vergewisseI'n, dann steht zunachst 
nur der gegenwartige Abtriebswert Ax fest, wahrend der seinerzeitige 
Wert Ax + n erst bestimmt werden muB. Den Anhaltspunkt hierzu 
bietet nun die Zuwachstatigkeit des vorhandenen Bestandes mit dem 
Werte Ax. Die Wertsmehrung desselben ist bedingt durch den Zu
wachs an Masse und den hieI'fiir zu erzielenden Preis. 

1st m die gegenwartige Holzmasse, q der durchschnittliche Preis 
derselben pro Festmeter (QualitatsziffeI'), dann ist der gegenwartige 
Wert 

Ax = m.q. 
Wachst nun m um aO/o, q um bOlo, dann wird innerhalb n Jahren 

Ax + n = (m .1,Oan) (q .1,Obn)=mq ( 1 + 1~0 r( 1 + 1~0 r 
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und hieraus 

oder 

lnjAx+n=(l+_a ) (l+_b ) V mq 100 100 

-v Ax + n _ a b a . b 
~ - 1 + 100 + 100 + 100. 100' 

100 (-V A~: n - 1 ) = a + b + ~~~. 
Aus Formel (*) und (**) wird daher 

a.b 
z = a+ b + 100 

a.b 
und, wenn man als sehr klein vernachHissigt, 

100 
z = a + b. 

(**) 

Wird die Wertsmehrung noch von einem dritten Faktor c (Teue
rungszuwachsprozent) beeinfiuBt, dann erhiilt man in analoger Weise 
die Gleichung 

Ax + n = mq ( 1 + 1~0 t( 1 + 1~0 t( 1 + 1~0 t, 
woraus 

100(lnjAx+n_1)=a -b+c ab+ac+bc abc r Ax -l + 100 + 100. 100 

= a + b + c (naherungsweise). 

Durch Zerlegnng des Wertszuwacbses in seine einzelnen Elemente 
gelingt es daher, synthetisch aus den einzelnen wertsbildenden Faktoren 
den Verbrauchswert Ax + n und somit die Wertszunabme Ax + n - Ax 
zu bestimmen. 

Wir haben nun im folgenden diese einzelnen Elemente und deren 
prozentischen Wertsausdruck nach dem Verfahren PreBlers naher 
zu verfolgen. Man unterscbeidet: 

1. D a s Qua n tit a t s - 0 d e r Mas sen z u wac h s pro zen t , von 
PreBler mit a bezeicbnet (Volumzuwachs). 

Wachst ein Baum oder Bestand innerhalb eines Jahres von der 
Masse m auf die Masse M, so betragt der absolute Jahreszuwachs 
M - m und das Zuwacbsprozent, ausgedriickt im Verhaltnis zu m, 

a = :M m m. 100 = (: - 1 ) 100. 

Diese Gleiebung laBt sich auch in der Form schreiben: 

M - = 1,Oa und M =m .1,Oa. 
m 
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Braucht die Masse odeI' das Holzkapital m mehrere, also n Jahre, 
urn auf den Betrag von M anzuwachsen, so erhlHt man das durch
schnittlich-jahrliche Prozent aus 

M 
M = m 1,0 aD odeI' - = 1,0808 , 

m 
woraus 

Beispiel. Hat ein Bestand im 90 jlthrigen Alter 600 fm Masse, im 100 jlthrigen 
640 fm, so ist n = 10 Jahre nnd 

a = 100 (V~~~ - 1) = 0,6476"fo. 

Oder mit Hilfe der Nachwertstafel ist 

640 _ 10 a10 = 1,067, woraus a = 0,650/0. 
600- , 

In der Zeile "10 Jahre" der Zuwachsprozenttafel (Tafel VI im Anhang) 
steht 1,062 in der Vertikalspalte ffir 0,6 % und 1,072 in der Spalte fiir 0,7 010• 

Da 1,067 in der Mitte liegt, ist a = 0,65%. 

Um die logarithmische Berechnung zu umgehen, hat PreBleI' 
folgenden N a her u n g s we g vorgezeichnet. Es ist: 

M - m del' durchschnittliche Zuwachs wahrend n Jahren, 
n 

M -;- m die durchschnittliche GroBe des laufenden Vorrates. 

Das prozentische Verhaltnis zwischen beiden GroBen ergibt sich daher 
aus 

M+mM-m M-mWO 
--2- : --- = 100: a, woraus a = M---' --. 

n +m n 
_ 640-600 200 _ 0 

Beispiel. a - 640 + 60a '10 - 0,6461 /0' 

Diese NaherungsformeP) gibt kleinere Resultate als del' mathe-

matisch genaue Zinseszins-Ausdruck 100 (Vfr - 1). Del' Fehler 

wird urn so groBer, je gl'o13er n und das Zuwachsprozent iiberhaupt 
ist (siehe die nachfolgenden Beispiele unter 3). 

Fallen innerhalb del' n Jahre Zwischennutzungen an, dann sind 
dieselben M zuzurechnen. 

Ferner stellte Pre 13 1 e I' folgenden Satz auf: 
Das im ganzen fortwahrend abnehmende Massenzu

wachsprozent del' Holzer ist im Alter A des hochsten 

1) Dber den mathematischen Charakter derselben vgl. B a u I e im Forstw. 
Zentralblatt 1908, S. 85. - Ferner N. Gen nim a t a s-Athen, daselbst 1915, S. 60 ff. 
1916, S. 410. 
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DurchscQnittsertrages auf einen Wert herab gesunken, 
der sich genau durch die Formeln 

100 
1. P = ~ fUr den Hauptertrag (Hauptbestand), 

2. p' = 100A: d = 1~? (1 + ~,) fUr den Gesamtertrag be-

ziffern laBt. 
(d = der Prozentanteil der Vorertrage am Abtriebsertrag, 
D = absolute Summe der Durchforstungsertrage, 
M' = Masse des Hauptbestandes.) 
Findet man also bei der Untersuchung, daB das Prozent des 

laufenden Zuwachses noch groBer ist als p oder p', dann hat der 
. Bestand den groBten Durchschnittszuwachs noch nicht erreicht und 
umgekehrt 1). 

2. Das Qualitatszuwachsprozent, von PreBleI' mit b be
zeichnet. Unter Qualitatszuwachs versteht man die Preisdifferenz 
verschiedener Sortimente zu derselhen Zeit. Er wird gebildet durch 
den hOheren Preis der starkeren (alteren) Holzer pro Verkaufseinheit 
gegenuber den schwacheren (jungeren) und durch die verhaltnismaBige 
Verminderung del' Erntekosten des alteren und wertvolleren Holzes. 
Letzterer Umstand kommt bei der Berechnung des Qualitatszuwachses 
nicht direkt zum Ausdruck, da der Einheitspreis meist erntekostenfrei 
in Rechnung gestellt wird. 

Steigt innerhalb n Jahren die Quali t.atsziffer von q auf Q, 
so ist Q - q der Qualitatszuwachs und das durchschnittlich-jahrliche 
Zuwachsprozent desselben analog dem Massenzuwachsprozent 

: = 1,Obu oder b = 100 (-v¥-l) 
und naherungsweise 

b= Q-q. 200, 
Q + q Jl 

Beispiel 1. Der Festmeterpl'eis eines Nutzholzstammes 1. Klasse (18 m lang, 
30 em Zopfdurehmesser) hetragt 25 M., der eines Stammes 2. Klasse (18 m lang, 
22 em Zopfst!l.rke) 22 M., so mit der Qualit!l.tszuwaehs 25 - 22 = 3 M. Hat nun 
der Baum 20 Jahre gebraucht, um vom Stamm 2. Klasse zum Stamm 1. Klasse 
heranzuwaehsen, so ist das Qualit!l.tszuwaehsprozent oder 

25 -22 200 0 

b = 25 + 22 . 20 = 0,64 10' 

Beispiel 2. Wenn der durehsehnittliehe Verkaufspreis oder die Qualitats
ziffer eines 70j!l.hrigen Bestandes pro Festmeter 12 M. betragt, der eines SOjahrigen 
gleiehartigen Bestandes 14 M. pro Festmeter, dann ist 

b = 14 -12. 200 = 1 MOl 
14 + 12 10 ' ° 

oder M = 1,0 blO = 1,167; naeh der Zuwaehsprozenttafel ist b = 1,55 %. 

1) Beweis siehe 1. Auf!. S.202. 
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Der QualiHitszuwachs kann nicht von Jahr zu Jahr, sondern nur 
flir groBere Zeitraume bzw. Altersunterschiede del' Bestande festge
setzt werden. Ais j a h r Ii c hen Betrag desselben nimmt man dann 
das arithmetische Mittel. 

Invielen Fallen ist der Zwischenbestand getrennt yom Haupt
bestand auf seinen Qualitatszuwachs hin zu priifen, namentlich wenn 
in Nadelholzbestanden die Durchforstungsholzer innerhalb kurzer 
Perioden zu wertvollen Sortirnenten heranwachsen. Urn dann die 
mittlaren Qualitatsziffern des Gesamtbestandes zu erhalten, berecbnet 
man den Prozentanteil des Zwiscbenbestandes und Hauptbestandes 
an der Gesarntmasse, multipliziert denselben mit del' Qualitatsziffer 
und addiert die beiden Produkte. 

Beispiel. In einem 30 jlthrigen Bestand sei die Qualitlttsziffer des Zwischen
bestandes bei einem Anteil von 15 % an der Gesamtmasse 3 M., die Qualitltts-· 
ziffer des Hauptbestandes bei einem Prozentanteil von 850J0 5 M. Die durch
schnittliche Qualitlltsziffer des Gesamtbestandes betrltgt daher 0,15.3 + 0,85 . 5 
= 4,70 M. Sind iill 40. Jahre bei gleichen Prozentanteilen die bez. QUlI.litlttsziffern 
[} und 6, dann ist die mittlere Qualitltt 0,15. 5 + 0,85 . 6 = 5,85 M. Somit ist 
das Qualitlttszuwachsprozent 

b = 5,85 - 4,70. 200 = " 1800/ 
5,85 + 4,70 10 -, 0' 

3. Das Teuerungszuwacbsprozent, von PreBleI' mit c 
bezeicbnet. Unter Teuerungszuwacbs versteht man den Unterschied 
in den Verkaufspreisen des s e I ben Sortiments zu verscbiedenen 
Zeiten, bezogen auf die Verkaufseinheit (fm). Derselbe stiitzt sicb 
somit auf die Preisveriinderungen des Holzes, welche durch die 
Anderungen del' Marktverhaltnisse hervorgerufen werden. Er kann 
daher sowohl positiv als negativ sein. 

Judeich unterscheiclet zwischen absolutem und relativem 
Teuerungszuwachs. Ersterer ist eine tatsachliche Anderung des Holz
wertes infolge gesteigerter oder verminderter Nachfrage nach dem
selben Sortiment, letzterer wird bedingt durch' die Anderung des 
Geldwertes. Beide Arten des Teuerungszuwachses lassen sich allel'
dings schwer voneinander trennen, miissen aber ideell festgehalten 
werden, wenn man die Ursachen derPreisverschiebungen ergriinden will. 

FaBt man, wie es eigentlich nur zweckentsprechend ist, langere 
Zeitperioden ins Auge, so ist del' 'i'euerungszuwachs fast immer 
positiv, wei! die Holzpreise absolut und relativ steigen. 

Die Berechnung des durchschnittlich-jahrlichen Teuerungszuwachs
prozentes geschieht wieder nach den Formeln: 

~ = 1,0 cn odeI' C = 100 CV { -1) 
und naherungsweise: 

T - t 200 
C=---.-. 

T +t n 
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Beispiel 1. 1m Jahre 1890 betrug der Preis eines Festmeters Eichennutzholz 
1. Klasse 80 M., im Jahre 1910 dagegen 190 M.; wie hoch ist das Teuerungs. 
zuwachsprozent? Es ist 

_ 190 - 80 200 _ 0 

c -190 + 80 . 20 - 4,07 10 

oder ~~ = 1,Oc2o = 2,375; nach der Zuwachsprozenttafel ist c = 4,4%. 

Beispiel 2. Betrug im Jahre 1914 der Preis fUr Nadelnutzholz 20 M. je fm, 
1919 80 M., dann berechnet sich das Teuerungszuwachsprozent auf 

c = 100 ( V~~ -1) ; 1/5 log 4 = 0,120 4120 und N = 1,3195, 

daher c = 100 (1,3195 - 1) = 31,93%. 
Nach der Naherungsformel wiirde 

_ 80-20 200 _ 0 

c - 80 + 20'""""5 - 24 /0' also viel zu klein! 

Wurde das Steigen der Holzpreise bereits durch die Wahl eines 
niedrigen ZinsfuBes beriicksichtigt (siehe S. 19), dann kommt das 
Teuerungszuwachsprozent nicht mehr besonders in Anrechnung. 
Naheres hieriiber beim "forstlichen ZinsfuB". 

b) Der Reduktionsb ruch H! G' 

Innerhalb derselben Holzart, derselben Bonitat, derselben Alters-
H 

klasse und desselben Preisgebietes bildet der Ausdruck H + G fiir 

V 0 II b est and e eine ziemlich konstante GroBe. Dieselbe ist stets 
kleiner als 1; deshalb. wirkt sie auf die GroBe des Wertszuwachs
prozentes reduzierend oder verkleinernd und laBt sich auch kurzweg 
als Re d uktion s bruch bezeichnen. Fiir normale Verhaltnisse lassen 
sich daher Reduktionstabellen aufstellen, die den ortlichen Verhaltnissen 
angepaBt sind und die Berechnung des Weiserprozentes erleichtern. 

Durch eine Konigl. Sltchsische Verordnung vom Jahre 1876 wurden z. B. 
folgende Reduktionsbriiche zur Anwendung empfohlen: 
fiir die 50-60jlthrige Periode 0,773 fiir die 90-100jahrige Periode 0,926 

" " 60-70" ,,0,829 "" 100-110" " 0,944 
" " 70-80 " 0,867 "" 110-120" " 0,958 
" " 80-90" " 0,901 

Diese Reduktionsbriiche sind noch in Geltung, sind jedoch nur fUr annahernd 
nor mal e r wac h sen e Bestltnde anzuwenden. Fiir anormale Bestande sind die
selben neu zu berechnen. 

Pre 131 ers Grundk a pi ta 1. Dasselbe lautet urspriinglich Bu + V + S + Cu, 
setzt sich also zusammen aus Boden-, Verwaltungs-, Steuer- und K u 1 t u r k 0 s ten
kapitaJ. Begreift man, wie es sonst iiblich, unter dem Verwaltungskapital auch 
das Steuerkapital, dann unterscheidet sich das PreJ3lersche Grundkapital von 
dem gerneinhin als sol chern bezeichneten noch durch die Aufrechnung des Kultur
kostenkapitals. Diese Unterstellung ist nicht richtig, weil nachdern Begriffe 
des Weiserprozentes (bzw. des Bestandserwartungswertes) nur die zukiinftigen, 
nicht die riickwartsliegenden Einnahmen und Ausgaben in Betracht gezogen 
werden kllnnen. Letztere sind bereits in den Bestandswert iibergegangen. Spater 



Die Weiserprozentformel von PreJ3ler. 241 

lieB Pre B I e r auch die Kulturkosten unberiicksichtigt 1), wenn auch nur ungern. 
Er suchte gleichsam einen KompromiB zu schlieBen, indem er vorschlug, "das 
volle Grundkapital nach dem kulturfreien hin dadurch abzurunden, daB man 
es urn den ca. hal ben Kulturaufwand mindert" 2). 

Pre B 1 e r versteht ferner unter G "dasjenige ertragsrechte Grundkapital (pro 
Hektar), das dem mehr und minder durch wirklich ortliche Zuwachsforschung 
oder Schlttzung ermittelten vorteilhaftesten Umtriebe u und dessen Gesamt
ertrage entspricht, das also kurz und einfach zu finden, wenn man den Gesamt-

1 
ertrag mit 1,0 p U _ 1 multipliziert 2)". FormelmitBig ausgedriickt ist also 

An + Da 1,0pn-a + ... 
Bn + V + S + eu = = G, 

1,Opn --1 
d. h. das Grundkapital ist gleich dem Anfangswert des Rohertrages, woraus die 
Obereinstimmung mit der Grundgleichung des Bodenertragswertes ohne weiteres 
hervorgeht. 

Da der EinfluB des Grundkapitals auf die Hohe des Weiserprozentes ein 
verhitltnismitBig geringer ist und urn so kleiner wird, je groBer der Bestands
abtriebswert ist, gentigt es fiir die praktischen Zwecke, dasselbe nach ortsiib
lichen Erfahrungssittzen einzuschittzen. 

3. Die mathemati;sche Priifung der Formel. 

Das PreBlersche Weiserprozent fuBt ebenfalls auf der friiher 
entwickelten allgemeinen Bedingungsgleichung. Setzt man H = Ax, 
a + b + c = z, dann ist 

w (H + G) = (a + b + c) H 

und, wenn man jede Seite mit 100 dividiert, 

w z 
100 (Ax + B + V) = 100 Ax· 

Da Ax + 1 = Ax + Ax 0,0 z, wird 

0,0 w (Ax + B + V) = Ax + 1 - Ax. 

Ax+ 1 
Hierbei ist allerdings vorausgesetzt, daB -----p;:-- = 1,Oz ist. Wir haben 

x 
aber gesehen, daB das Wertzuwachsprozent (a + b + c) urn die Summe 
ab + ac + bc abc --'----'--- + zu klein ist und in diesem Sinne auch das Gesamtresultat 
'100 100~ 

beeinfluBt. 
. M-m 200 

Leitet man dIe Prozente a + b + c aus der Nitherungsformel M---'-
+m n 

usw. ab, so beziehen sich dieselben nicht auf den Anfangswert Ax, sondern auf 

den mittleren Bestandswert Ax + ~ + Ax. Dies ist der Grund, warum PreB

ler in seiner Weiserprozentformel (1) unter H diesen mittleren 
Be s tan q. s we r tun d n i c h t den An fan g s we r t Ax v e r s t e h t. 

1) Der rationelle Waldwirt, 8. Heft, 1880, S.109. 
2) IV. Heft zur Forstfinanzrechnung 1886, S. il5. 

Endres', Waldwertrechnnng nnd Forststatik. 4. Anfl. 16 
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Theoretisch genan miiBte die PreBlersche Grnndgleichnng lanten: 

Ax 1,0 all . 1,0 bll . 1,0 Cll - Ax = (Ax + G) (1,0 Wll - 1), 

worans, wenn (1.0 a . 1,0 b . 1,0 C)ll = 1,0 ZU gesetzt wird, 

II Ax (1,0 Zll - 1) Ax' 1,0 Zll + G 
1,0 w = ----;;: + G - + 1 = Ax + G 

oder, da Ax 1,0 Zll = Ax + ll' 
II Ax + n + G 

1,Ow = Ax + G . 

Diesen Ansdruck stellte PreBler anch nebenbei als "die zinseszinsrechtere 
Formel" anf. Dieselbe ist gleich der Jndeichschen. 

IV. Das laufend-jahrlicbe Verzinsungsprozellt und das 
Weiserprozent von G. Heyer 1). 

Heyer ste11te seine Weiserprozentformel nieht direkt auf, sondeI'll 
leitete dieselbe aus der von ihm ffir die laufend-jahrige Verzinsung 
entwiekelten Formel ab: 

(Ax + t-Ax) 100 
W = (Pt) = (8 + V + c) 1,Opx- (Da 1,OpX - 1l + Db 1,Opx-b + .. ) 

Er stellte also dem Wertszuwaehs den Produktionsaufwand gegen
uber, der sieh von der Begriindung des Bestandes bis zum Anfang 
des J ahres x angesammelt hat. Die Durehforstungsertrage, welche 
del' Bestand VOl' dem Jahre x geliefert hat, mussen ihm gutgeschrieben 
werden (e n tla 13 tete I' Produktionsaufwand). 

Fiir praktische Bereehnungen del' Hiebsreife ist diese Formel nieht 
brauehbar. Selbst fUr normale Bestande fiihrt dieselbe nur dann auf 
den riehtigen Zeitpunkt, wenn der Bodenwert gena u dem Boden
ertragswert· der finanziellen Umtriebszeit entsprieht. Man bewegt sieh 
also wieder in einem ZirkelschluB. 1st B > Bu , dann wird w vor der 
l'iehtigen Hiebsreife bereits kleiner als p, ist B < Bu , dann ergibt sich 
die Hiebsreife fUr einen zu spaten Zeitpunkt. Fiir abnorme Bestande 
wird der Produktionsaufwand in der Regel zu groB, infolgedessen 
ist w zur Zeit der Hiebsreife bereits kleiner als p. Dadurch, daB 
der Produktionsfonds (B + V + e) mit 1,0 pX multipliziert wird, wird 
die Formel aueh fiir die kleinsten Sehwankungen iu del' Festsetzung 
des Boden wertes, der Verwaltungskosten und del' Kulturkosten 
sehr empfiudlich, so theoretisch richtig sie aueh ist. Aueh der 
Umstand, daB aIle bereits bezogenen DUl'chforstungsertrage ermittelt 
werden mussen, beeintraehtigt die Anwendungsfahigkeit del' FormeI 2). 

Um iiber diese Schwierigkeiten hinwegzukommen, transformierte 
Heyer die Formel in naehstehender Weise. 

Naeh S. 141 ist 

WKm = (B + V + e) I,Opm - V -(Da 1,0pm-a + .. ). 
------

1) G. Heyer, Die Methoden derforstlichen Rentabilitlttsrechnung. Leipzig 1871. 
2) V gl. anch L e h r im Handb. der Forstwissenschaft, 1. Anf!., II, 73. 
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Setzt man WKm = HKm + B, dann wird 

HKm + B + V = (B + V + c) 1,0 pm - (Da 1,Opm-a + ... ) 
und, da hier m = x, durch Substitution . 

(Ax + 1 - Ax) 100 
w = Pi = HKx + B + V . 
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Da nun in den hoheren Bestandsaltern der Bestandskostenwert 
dem Abtriebswert sehr nahe kommt (S. 103), setzt Heyer an Stelle 
von HKx den Abtriebswert Ax. So gelangt er zu del' Formel 

(Ax + 1 - Ax) 100 
W = Pl = Ax + B + V . 

Diese Formel entspricht unserer allgemeinen Bedingungsgleichung des 
Weiserprozentes. 

An mer k u n g. Die Weiserprozentformel, welche J u d e i chin seiner Forst
einrichtung (6. Aufi., S. 62 ff.) aufgestellt hat, nlimlich 

n Ax + n + Dq 1,0 pX + n-q + G 
1,Ow = Ax + G ' 

worin G = Bn + V + S (Boden-, Verwaltungs- und Steuerkapital), unterscheidet 
sich von der PreBlerschen Formel (4) (S.234) nur durch die besondere Nam
haftmachung der Durchforstungsertrltge, welche zwischen dem Jahre (x + n) und x 
etwa eingehen. Darin liegt aber nichts Grundslttzliches, weil in jeder Weiser
prozentformel diese Dnrchforstungsertrltge Ax + n zugezlthlt werden mussen. 

v. Die Weiserprozentformel von G. Kraft 1). 
Kraft geht wie Konig bei Herleitung des Weiserprozentes von 

dem richtigen Gedanken aus, daB die Verzinsung des "Schuld
kapitales" B + V mit dem WirtschaftszinsfuBe und nicht, wie PreBler 
und Heyer unterstellen, mit dem Weiserprozente erfolgen solI. 
Seine Grundgleichung lautet daher: 

Ax+ n = Ax 1,Own + (B + V)(l,Opn-l), 
woraus 

1,0 wD = Ax + n _ B + V (1,0 pD _ 1) 
Ax Ax 

Ax~ -Ion oder, da - , z, 
Ax 

B+V 
1,0 WD = 1,0 zn-~(1,0 pH -1). 

Letztere Schreibweise setzt voraus, daB das Wertszuwachsprozent z 
schon bekannt ist. 

Fur n = 1 erhalt man die Formel 
B+V 

w=z-~.p. 

') Kraft, Zur Praxis derWaldwertrechnung und forstlichen Statik. - Bei
trlige zur forst!. Zuwachsrechnung und zur Lehre vom Weiserprozente, 1885. -
Beitrilge zur forstlichen Statik und Waldwertrechnung, 1887. 

16* 
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ZUl" Umgehung der logarithmischen Berechnung ist del' Wert von 
1,0 wn in del' Zuwachsprozenttafel (Tafel VI im Anhang) aufzusuchen 
und das Weiserprozent w am Kopfe derselben abzulesen. 

Der Quotient B ~ V wird urn so kleiner, je graBer A~ odeI' je IUter 

der Bestand wird. Bei gleichartigen BestandsverhlHtnissen kann del" 
selbe altersklassenweise berechnet und innerhalb eines nicht zu langen 
Zeitraumes als Konstante behandelt werden. 

Flir n = 10 Jahre gibt Kraft fUr mittlere Verhiiltnisse bei del' 
. Bu+V 

Hochwaldwlrtschaft als Werte fiir den Ausdruek Ax (1,0 pu -1) an: 

wenn p=3°/o p=2o/o 
fur Umtriebe von 60- 80 Jahren 0,05 0,07 
" " "90-100" 0,04-0,03 0,06-0,05 
" " "120" 0,02 0,04 

Bu + V 1 
Zur nltherungsweisen Berechnung schlll.gt Kraft vor, -A-- + ----:c--

X 1,OpU-1 
zu setzen. Alsdann wird 

n n 1,Opn-1 
1,0 w = 1,0 z - u . 

1,Op -1 
Die Resultate werden hier etwas zu groB. 

VI. Vergleichung der Weiserprozentformeln. 
Bezieht man cier Einfachheit halber samtliche Ausdriicke fiir das 

Weiserprozent auf den einjahrigen Wertszuwachs und driickt man 

P d W A . d AX+l denselben in rozenten es ertes x aus, m em ~ = 1,Oz, Ax+ 1 

= Ax. 1,0 z und Ax + 1 - Ax = Ax. 0,0 z gesetzt wird, dann ergibt 
sieh fiir die Weiserprozentformel von Pre B 1 e r und Heyer iiberein
stimmend der Ausdruck: 

Ax (B + V) w 
w = z. "7A-+~B'--+ V = z - --A--

x x 
(1) 

und fUr die Weiserprozentformel von G. K r aft: 

w = z _( '---B_+--'o-'-"-! )--,--p 
- Ax' (2) 

In der Gleichung (1) wird also das Grundkapital B + V mit dem 
Weiserprozent oder dem tat s a e h lie her z i e 1 ten Verzinsungsprozent 
verzinst, in Gleichung (2) mit dem geforderten Wirtschafts
zinsfuB p. Letzterer Weg ist del' logischere, weil sich vom Boden
und Verwaltungskapital durch anderweitige Verwendung jederzeit ein 
Zinsertrag von pOlo erzielen laBt und derselbe vom Waldbesitzer voll 
und ganz unter die Produktionskosten gestellt werden muB, solange 
der vorhandene Bestand dieses Kapital in Anspruch nimmt. Daher 
bildet aueh nul' das Kraftsche Weiserprozent das Analogon zur 
durchschnittlichen Verzinsung des Produktionsaufwandes. 



Wertzuwacbs- und Weiserprozent. 245 

1m Zeitpunkte der finanziellen Hiebsreife des Bestandes wird in 
beiden Ausdriieken w = p. Solange w>p, gibt aber die Kraft
sche Formel in der Regel ein groBeres, wenn w<p wird, 
ein kleineres Resultat als die Formeln PreBlcrs und 
Heyers. Dies gebt unmittelbar aus der Betracbtung obiger GIei
ehungen bervor. 

Daher ist die Kraftsche Formel fiir die praktisehe An
wendung braucbbarer. Sie ist empfindlicher in bezug auf den 
zeitlich bestehenden Unterschied zwischen dem Weiserprozent und 
dem geforderten WirtschaftszinsfuB, namentlieh wenn letzterer sehr 
niedrig ist. Sie warnt energiseber. 

Die Pre Blersche Formel hat den Vorzug groBerer Einfaehheit 
bei der Berechnung, welcher aber der Kraftschen Formel gegen
iiber fast verschwindet, wenn man fiir dieselbe die Nachwertstafel 
(Tafel VI) benutzt. 

VII. Wel'tszuwachsprozent und Weiserprozent. 
Aus den Formeln 

H H 
w=(a+ b + C)H + G =z'H + G(PreBler) 

und 
B+V 

w=z-~.p (Kraft) 

geht iibereinstimmend hervor, daB das Zuwaehsprozent z stets groBer 
ist als das Weiserprozent, weil in beiden Formeln z um einen be
stimmten, mit der Zunahme des BestandsaIters sich verringernden 
Betrag verkleinert wird, del' zur Deckung del' Spesen dient. Wenn 
also die finanzielle Hiebsreife noch nicht iiberschritten, mithin w noch 
mindestens = p ist, dann ist das Zuwachsprozent auch groBer als 
der WirtschaftszinsfuB. 

Daraus kann man nun fiir Vollbestande die praktische Regel ab
leiten, daB in alteren Bestanden die Wirtschaft sich noeh 
im Zustande des finanziellen Gleichgewichts befindet, 
wenn das Wel'tszuwachsprozent z noch um einige Zehntel 
iiber dem WirtschaftszinsfuB p. steht. 

Diese Regel gilt abel' nul' fiir Vollbestande. Fiir Bestande, 
die nieht mehr geschlossen sind (Lichtwuchsbetrieb), hat ein iiber dem 
WirtschaftszinsfuB stehendes Wertszuwachsprozent lediglieh die Be
deutung, daB die noch vorhandenen Baume auBer ihrem eigenen Wert 
den von ihnen in Ansprueh genommenen Teil des Boden- und Ver
waltungskostenkapitales durch ihren Wertszuwachs geniigend ver
zinsen; dagegen gibt ihr Wertszuwachsprozent keinen AufscbluB 
dariiber, ob die Wil'tschaft an sich l'entabel ist, d. h. ob die Zahl del' 
vorhandenen Zuwaehstragel' noeh imstande ist, die Rente des ganzen 
auf die FIacheneinheit (Hektar) treffenden Boden- und VerwaItungs
kostenkapitales samt ihrer eigenen Zinsenlast aufzubringen. In diesem 
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Fane bietet das Zuwachsprozent keinen Anhaltspunkt mehr, sondern 
nur das Weiserprozent. 

Fiir die Einschiitzung der finanziellen Riebsreife eines e i n z e 1 n 
stehenden Baumes bietet das Wertszuwachsprozent wieder eine 
zuverlassige Grundlage. 

pie fiir den finanzieUen Gleichgewichtszustand noch notwendige 
Rohe des Wertszuwachsprozentes ergibt sich aus folgendem: 

Aus der Grundgleichung 

Ax+ n = Ax 1,0 pn + (B + V)(l,O pn_1) 
erhalt man 

Ax + n = Ion + (B + V) (1,0 pn -1) . 
Ax ' P Ax ' 

d Ax+n _ n . 
a~- 1,0z , so wlrd 

1,Ozll = 1,Opll + (8 + V)(l,Opn-l) 
Ax 

oder, wenn n = 1, 
B+V 

Z =P+-A-.P. 
x 

Aus der PreBlerschen Formel erhalt man 

H+G 
8 + b + c = z = --W-' p. 

(1) 

(2) 

Mit Rilfe der Formeln (1) und (2) laBt sich bei gleichartigen Be
standsverhaltnissen fUr jede Altersklasse das Zuwachsprozent z be
stimmen, mit welchem dieselbe mindestens weiterarbeiten muS, wenn 
der WirtschaftszinsfuB eingebracht werden solI. 

Beispiel. 1. Ein Fichtenvollbestand hat im 70 jlthrigen Alter einen Abtriebs
ertrag von 6911 M., im 80 jlthrigen Alter einen Abtriebsertrag von 9809 M. j ferner 
ist B = 1057, V = 300M., p = 3%. 

Das Wertszuwachsprozent ergibt sich aus ~~~i = 1,0 z10, woraus z = 3,58 %. 

Der Mehrbetrag des Zuwachsprozentes von 3,58 - 3,00 = 0,58 gegeniiber 
dem WirtschaftszinsfuB genligt noch fUr die Aufrechterhaltung des finanziellen 
Gleichgewichts, da sich das Weiserprozent zwischen dem 70. uud 80. Jahr nach 
der Kraftschen Formel auf 3,06 % berechnet (s. das Beispiel am Schlusse). 

Das noch notwendige Zuwachsprozent berechnet sich nach der oben ange
gebenen Formel auf 

1 ° 10 = 10310 (1057 + 300) (1,0310 -1) = 1411 
, z , + 6911 ' , 

woraus z = 3,5 0/0. 
2. Nimmt man an, daB der 70 jahrige Bestand in einen Lichtungsbetrieb 

libergefiihrt wurde, so daB sein Abtriebswert nach der Lichtung nur mehr 3000 M. 
betrltgt, daB er ferner vom 70. bis zum 80. Jahre infolge der Lichtung mit einem 
j1ihrlichen Wertszuwachsprozent von 4% arbeitet, dann berechnet sich das Weiser
prozent auf 

1,0 W l0 = 1,0410 _ (1057 + 300) (1,0310 - 1) 1324-
3000 =" 

woraus w = 2,840/0. 
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Obwohl also das Zuwachsprozent urn ein volles Prozent iiber dem Wirtschafts
zinsfuf3 stebt, geniigt es nicht zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleich
gewichtes, weil das auf der Flltche zuriickgebliebene Bestandskapital zn klein, 
d. h. die Zahl der Zuwachstr1iger zu gering ist. 

Das noch notwendige Mindestzuwachsprozent miif3te sein: 

1,0 z10 = 1,0310 + (1057 + 300) (1,0310 - 1) 1500 
3000 =" 

woraus z = 4,140/0. 

VIII. Die Rechnungsgrundlagen des Weiserprozentes. 
1. Bodenwert und Verwaltungskosten. Theoretisch ist grund

satzlich del' groBte Bodenertragswert einzustellen, und zwar 
a) wenn die bisherige Rolz- und Betriebsart beibehalten werden 

kann oder soll, der groBte Boaenertragswert, welchen diese gegebene 
Rolz- oder Betriebsart verwirklichen kann, 

b) wenn die bisherige Holz- oder Betriebsart nicht standortsgemaB 
ist, der groBte Bodenertragswert del' vorteilhafteren kiinftigen Wirt
schaft unter del' Voraussetzung, daB die vorhandenen Bestande so 
rasch als moglich abgetrieben werden sollen, d. h. daB sie nul' noch 
so lange stehen bleiben sollen, als sie den hoheren Bodenertragswert 
del' kiinftigen Wirtschaft verzinsen. 

1st del' einzusetzende Bodenwert groBer als del' groBte Boden
ertragswert del' jetzigen Wirtschaft, dann wird das Weiserprozent 
schon friiher gleich dem WirtschaftszinsfuB, d. h. die Abtriebszeit wird 
verkiirzt. 1st B <Bu , dann wird die Abtriebszeit hinausgeschoben. 

Die Weiserprozentformel 'wiirde indessen an ihrer praktischen 
Anwendungsfahigkeit eine wesentliche EinbuBe erleiden, wenn man 
zuvor den groBten Bodenertragswert in jedem Einzelfall berechnen 
miiBte. Bei normalen Bestandsverhaltnissen wiirde die nachfolgende 
Berechnung des Weiserprozentes vollig zwecklos sein. 1m We sen 
des Weiserprozentes ist es begriindet, daB der Boden
wert auf die mutmaBliche Rohe des groBten Bodenertrags
wertes eingeschatzt wird. Dies ist deswegen zulassig, 
weil die GroBe des, Boden wertes im Weiserprozent eine 
verhaltnismaBig geringe Rolle spielt. Will man sehr vor
sichtig sein, dann schatzt man B lieber etwas zu nieder als zu hoch. 

Nach der Kraftschen Formel stellt sich z. B. der Weiserprozent
ausdruck zwischen dem 80. und 90. Jahr fiir einen Fichtenbestand 
II. Bonitat (s. das Beispiel am Schlusse) auf 

1 0 10 = 11240 _ B + 300 (1 0310 _ 1) 
,w 8623 8623' . 

Setzt man nun abwechselnd den Wert von 
B = 0 500 800 900 1000 1057 1100 1200 1500 2000 M., 

dannwird w = 2,55 2,40 2,302,282,24 2,19 2,20 2,17 2,08 1,90 0/0. 

Selbst innerhalb der Bodenwerte zwischen 0 und 2000 M. gibt das 
Weiserprozent immer noch richtig an, daB die finanzielle Hiebsreife 
fUr p = 3 % iiberschritten ist. Selbstverstandlich dad man abel' 
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daraus nicht schlieBen, daB bei del' Festsetzung des Bodenwertes aIle 
Sorgfalt auBer acht gelassen werden diirfe. 

Del' Grund fUr den geringen EinfluB des Bodenwertes liegt darin, 
daB die fiihrende GroBe im Weiserprozent das Zuwachs
prozent ist. Dessen Energie ist ausschlaggebend. Auch die KUl
mination des Bodenertragswertes selbst hangt, wie auf S. 65 gezeigt 
wurde, in erster Linie von dem VerI auf des Zuwachsprozentes in den 
verschiedenen Lebensperioden des Bestandes ab. Die finanzielle 
Abtriebszeit wird daher tatsachlich vom Wertszuwachsprozent regiert. 

Hat man die Bodenertragswerte fiir einige Musterbestij.nde be
rechnet, so geben diesel ben einen hinreichend sicheren Anhaltspunkt, 
urn die fiir die Berechnung des Weiserprozentes notigen Bodenwerte 
des ganzen Waldkomplexes einzuschatzen. 

Eine sorgfaltigere und spezieIle Bestimmung des Bodenwertes ist 
dann geboten, wenn die BestaJ;lde nicht mehr als geschlossene Voll
bestande gelten konnen. Je verlichteter ein Bestand ist, urn 
so einfluBreicher wird del' Bodenwert auf die Hohe des 
Weise rpro zentes. 

Da in jeder Weiserprozentformel del' Bodenwert neben dem 
Verw al tungskos te n k a pi tal erscheint, so kann man letzteres 
ganz weglassen, wenn man es auch bei del' Berecbnung des Boden
ertragswertes vernachlassigt (Bodenbruttowert). Dar a u s g e h t 
hervor, daB, wie nach del' Methode des Bodenertrags
wertes, 80 auch nach del' Methode des Weiserprozentes 
die Verwaltungskosten auf den Eintritt del' finanziellen 
Hie b s reife k einen E i nfl uB h a ben. 

2. Wertszuwachsprozent. Die Berechnung des Wertszuwachs
prozentes z aus seinen Elementen a + b + c ist nul' auf Grund viel
fliltiger und eingehender Untersuchungen moglich. Dazu konnen 
entweder Stammanalysen dienen, indem man an haubaren typiscben 
Stammen den Massen- und Qualitatszuwachs auf 4-5 Jahrzebnte 
riickwarts ermittelt, oder die bei jeder Waldstandsrevision sorgfaltig 
zusammengestellten Betriebsiibersicbten und Massenermittelungen. Auf 
die mit dem Zuwachsbohrel' in Brusthohe gewonnenen Resultate 
kann man sich nicht immer verlassen. Das Teuerungszuwachsprozent 
kann nUl' auf del' Grundlage einer fortlaufenden Preisstatistik bestimmt 
werden. 

Die Herleitung des Wertszuwachsprozentes aus seinen drei Be
standteilen hat das MiBliche; daB man yom Kleinen auf das GroBe 
schlieBen muB und deshalb schon kleine Irrungen das Gesamtprozent 
wesentlich beeinflussen. Sicherer kommt man zum Ziele, wenn man 
z aus dem jetzigen und zukiinftigen Wert des ganzen Bestandes 

A A -A 200 
nach den Formeln 1,0 zn = AX + n oder auch z = x + n x. --

x Ax+n + Ax n 
bestimmt. Del' gegenwartige Wert Ax ergibt sich qurch Aufnahme 
del' Holzmasse nach Sortimenten und Multiplikation jeder Sortimenten
masse mit dem Einheitspreis derselben. Den zukiinftigen Wert Ax + n 
erhalt man durch Aufrechnung des erfahrungsgemaBen Durcbschnitts-
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zuwachses oder des Zuwachsprozentes wahrend del' folgenden n Jahre 
und Multiplikation del' nach Sortimenten geschiedenen Masse Mx+ n 

mit den entsprechenden Durchschnittspreisen. Da in dem urn n Jahre 
alteren Bestande wertvollere Sortimente anfallen werden, ergibt sich 
die Berucksichtigung des b von selbst. Fur normale Bestande sind 
ortliche Geldertragstafeln zu verwenden. Wurde del' Teuerungs
zuwachs nicht schon durch die Anwendung eines niedrigeren Wirt
schaftszinsfuBes berucksichtigt, dann entscheidet fUr kfirzere Perioden 
die jeweilige Marktlage, ob ein solcher fUr einzelne odeI' alle Sorti
mente in Rechnung gestellt werden kann. Ffir langere Perioden ist 
ein solcher auf alle Falle anzunehmen. 

Hat man zwei urn n Jahre im Alter differierende gleichartige 
Bestande nebeneinander, dann kann man annehmen, daB del' jungere 
nach n J ahren Masse und Wert des alteren erreichen wird. 

Auch diese Grundlagen zu liefern, ist Sache del' periodischen 
Forsteinrichtungsarbeiten. 

IX. Die Anwendbarkeit des Weiserprozentes. 
1. Das Weiserprozent ist eine einseitige HilfsgroBe del' forstlichen 

Statik. Es dient lediglich dem Zwecke del' Bestimmung del' finanziellen 
Abtriebszeit eines gegebenen Bestandes odeI' eines Baumes. Es gibt 
daher nul' den Zeitpunkt an, del' bei den gegebenen Ver
haltnissen fiir die Erreiehung des groBten finanziellen Erfolges 
ausschlaggebend ist. ·Ob abel' diese Verhaltnissean sich die finanziell 
vorteilhaftesten sind, dariibel' kann das Weiserprozent keinen Auf
schluB geben. Ffir die Bestimmung del' rentabelsten Holz- und 
Betriebsart, del' rentabelsten Benutzung des Bodens uberhaupt (forst
odeI' landwirtschaftlich), des giinstigsten Durchforstungsbetriebes, der 
ergiebigsten Verjiingungsmethode (Saat, Pflanzung, natiirliche Vel'
jiingung) usw. kommt das Weiserprozent nicht in Betracht. 

Uber den eigentlichen El'folg del' Wirtschaft entscheidet lediglich 
die Hohe del' Bodenrente odeI' an deren Stelle auch del' absolute 
Wirtschaftserfolg odeI' das durchsehnittliche Verzinsungsprozent. 

Nach dem Zeitpunkt del' finanziellen Hiebsreife bleibt das Weiser
prozent unter dem dul'chschnittliehen Verzinsungsprozent. Dieses faUt 
weniger stark ab als das Weiserprozent (siehe Abb. S. 233). Wenn 
daher das Weiserprozent auch schon tief unter dem WirtschaftszinsfuB 
steht, dann kann das durchschnittliche Verzinsungsprozent immer 
noch eine Hohe haben, die dem WirtschaftszinsfuB ziemlich nahe ist. 
Ein tiefes Weiserprozent braucht demnach nicht ohne 
weiteres zu bedeuten, daB del' Bestand bereits mit einer 
sehr sta rken Un terb il anz arbei tet. Denn a usschlagge bend 
fiir die· Gesamtleistung ist das durchschnittliche Ver
zinsungsprozent. Del' Stand des Weiserprozentes gibt also auch 
einen Anhaltspunkt fiir den Stand del' durchschnittlichen Verzinsung. 

Innerhalb del' durch die vorhandene Holz- und Betriebsart ge
gebenen Verhaltnisse ist fUr die Beurteilung del' finanziellen ZuIassigkeit 
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einer BetriebsmaBnahme nul' jenes Weiserprozent entscheidend, welches 
auf die Zuwachsleistung und auf das Produktionskapital des g an zen 
Bestandes del' Flacheneinheit (Hektar) bezogen wird. Del' einzelne 
Baum fur sich kann nach l\faBgabe des von ihni in Anspruch ge
nommenen Standranmes und del' darauf treffenden Produktionskosten 
ein noch befriedigendes Weiserprozent aufweisen, wahrend dies viel
leicht auf die Gesamtheit del' Bestockung des giwzen Bestandes nicht 
mehr zutrifft. DaB in gelichteten Bestanden das Weiserprozent mit 
dem Zuwachsprozent nicht immer parallel lauft, wurde schon auf 
S. 245 hervorgehoben. 

1m Weiserprozent erscheinen nur die Ertrage der Gegenwart und 
der Zukunft, nicht die der Vergangenheit. Die gesamte Leistung des 
Bestandes von der Begriindung des Bestandes bis zum Abtrieb, also 
auch die Vornutzungen und Nebennutzungen kommen im Bodenwert 
zum Ausdruck. Da das Weiserprozent in Vollbestanden auf den 
Bodenwert nicht empfindlich reagiert, sind schon FaIle denkbar, in 
denen die Wirkung eines bedeutenden Durchforstungsanfalles auf die 
Hohe der Umtriebszeit durch das Weiserprozent nicht scharf angezeigt 
wird. Bei der Festsetzung der allgemeinen Umtriebszeit eines Wald
komplexes ist es daher ratlich, zur Kontrolle die Umtriebszeit auch 
nach dem Bodenertragswert zu berechnen. 

2. 1st nur ein einzeln stehender Baum, z. B. ein DberhaIter, 
auf seine finanzielle Hiebsreife zu untersuchen, dann gibt das Werts
zuwachsprozent allein schon geniigend sichere AnhaItspunkte (S. 246). 
Will man das Weiserprozent berechnen, dann· ist B + V mit jenem 
Teilbetrag einzusetzen, del' auf den Einzelbaum tatsachlich trifft. -
Zur Berechnung des Weiserprozentes eines einzelnen Baumes im Voll
bestande muB bei del' Verwendung del' PreBlerschen odeI' Kraftschen 

Formel del' Quotient H ! G bzw. B tx V auf die VerhaItnisse des ganzen 

Bestandes bezogen werden. 

3. Die auf einen Zeitraum von n Jahren sich beziehenden Formeln 
geben die durchschnittlich-jahrliche GroBe des w wahrend 
dieses Zeitraumes an. Wenn das Weiserprozent seine Kulmination 
bereits hinter sich hat, ist am Anfang des Zeitraumes w in Wirk
lichkeit groBer, am Ende kleiner als diesel' Durchschnittswert. Diesel' 
Umstand ist dann zu beriicksichtigen, wenn n sehr groB, z. B. 
= 20 Jahre ist. Dann kann im ersten Dezennium w = 3,5 % und 
im zweiten 2,5 ° /0 sein, wahrend sich als durchschnittliches Weiser
prozent 3 % ergeben haben. Die finanzielle Hiebsreife des Bestandes 
tritt daher tatsachlich nach 10 Jahren ein nnd nicht, wie das Durch
schnittsprozent angibt, nach 20 Jahren. 

Daraus erhellt, daB der Berechnungszeitraum nicht zu groB, keines
falls iiber 10 Jahre sein soIl. Noch sicherer sind 5 jahrige Zeitraume. 

Urn das Einzelj ahr del' Hie b sr eife zu bestimmen, kann folgen
des Verfahren eingeschlagen werden: Sind z. B. bei einem Wirtschafts
zinsfuB von 3% die Weiserprozente Wso = 3,7% und W90 = 2,7 % , 



Die Anwendbarkeit des Weiserprozentes. 251 

dann treffen auf ein J ahr 3, 7 ~ 2, 7 = 110 Abnahme; die finanzielle Um

triebszeit faUt also auf das 87. Jahr, weil 3,7 -0,7 = 3% ist. 
1st die GroBe des Weiserprozentes nicht unbedingt. erforderlich, 

dann geniigt schon die Vergleichung des Wertes von 1,0 wn mit 1,0 pn. 
4. Die Formeln, welche von dem einjahrigen Wertszuwachs 

ausgehen (Heyersche und Kraftsche Formel fUr n = 1), sind mit 
Vorsicht anzuwenden und gewahren deshalb keinen hesonderen Vorteil, 
weil man den wirklichen laufenden Wertszuwachs im Bestande selbst 
nicht feststellen kann. Man ist immer darauf angewiesen, den ein
jahrigen Wertszuwachs aus dem periodischen Wertszuwachs abzuleiten. 

. Ax+n 
Das Verfahren ist folgendes: Man berechne aus ----p;:- = 1,0 zn oder nach 

x 
der PreBlerschen Methode das Zuwachsprozent z. Mit demselben bestimme 
man den Abtriebswert ffir das innerhalb der Periode liegende Bestandsalter, z. B. 
fur den 75 jlthrigen Bestand aus A70 . 1,0 z5. Den absoluten Wertzuwachs zwischen 

dem 75. und 76 .. Jahr erhltlt man aus A70 . 1,0 z5 . 0,0 z oder auch aus A70 . 1,0 z6 
- A70 . 1,0 z5 = A70 (1,0 z6 -1,0 z5). - Die Verwendung des durchschnittlich-

A -A 
j1ihrlichen periodischen Wertszuwachses aus x + n x und des durch Auf-

n 
rechnung desselben gewollnenen Abtriebswertes kaDn zu erheblichen Irrtiimern 
in der Festsetzung des Abtriebsalters fiihreD (s. Beispiel). 

Beispiel fiir die Berechnung des Weiserpl'ozentes. 
Ein Hektar F i c h ten w aId II. Standortsklasse liefert folgende Ertrll.ge: 

Alter: 30 40 50 60 70 80 90 '100 110 J. 
Hauptbestand: 796 1806 3314 5171 6911 8623 9869 10731 11282 M. 
Zwischenbestand: 78 232 403 661 953 1186 1371 1498 1532" 
Abtriebsertrag: 874 2038 3717 5832 7864 9809 11240 12229 12814 M. 
Bodenertragswert: 108 474 777 983 1051 1057 996 915 833" 

Fiir p = 3 Ofo, V = 300, c = 120 M. berechnet sich der hOchste Bodenertrags
wert fiir das 80 jll.hrige Alter mit 1057 M. Das ist mithin der Tausch- oder Ve1'
mogenswert des Bodens. 

Es soll nun untersucht werden, wie hoch sich das Weiserprozent stent: 
I. zwischen dem 70. und 80. Jahre, 

II. zwischen dem 80. und 90. Jahre. 
Dabei sei darauf aufmerksam gemacht, daB dem Hauptnutzungsertrag 

(Hauptbestand) des jeweils hoheren Bestandes.alters immer der Durchforstungs
ertrag (Nebenbestand), welcher in dies em Alter fltllig ist, zugezll.hlt werden muB 
(Abtriebswert), Wll.hrend der Anfangswert des Bestandes nur mit dem Haupt
nutzungsertrag, also ohne den in diesem Alter fll.lligen Durchforstungsertrag 
anzusetzen ist. Der im 70jll.hrigen Bestand nach der Durchforstung stehenbleibende 
Abtriebsertrag von 6911 M. wll.chst z. B. bis zum 80jll.hrigen Alter auf den 
Abtriebswert 8623 + 1186 = 9809 M. an. 

I. 
I. Allgemeine Bedingungsgleichung. 

AgO - A70 = (A70 + B + V) (1,0 p10 - 1) 

9809 - 6911 = (6911 + 1057 + 300) (1,0310 -1) 
2898 = 8268 . 0,344 
2898 > 2844,. 
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Der Wertszuwachs betrltgt also zwischen dem 70. und 80. Jahre 2898 M., der 
Kostenaufwand 2844 M. Der Bestand ist deshalb in diesem Zeitraum noch nicht 
hiebsreif. 
II. A90 - A80 = (ABO + B + V) (1,0 p10 - 1) 

11240 - 8623 = (8623 + 1057 + 300) (1,0310 - 1) 
2617 = 9980 .0,344 
2617 < IU33. 

Der Wertszuwachs betrltgt mithin zwischen dem 80. und 90. Jahre 2617 M., 
der Kostenaufwand 3433 M. Der Bestand hat also in diesem Zeitraum seine 
Hiebsreife iiberschritten. 

2. Allgemeine Weiserprozentformel. 

1. 
10 10_ ABO + B + V _ 9809 + 1057 + 300 11166 
, w - A70 + B + V - 6911 + 1057 + 300 = 8268 = 1,350. 

Nach der Zuwachsprozenttafel VI ergibt sich w = 3,1 °/0 , Der Bestand bringt 
also noch mehr ein als 3 % und ist deshalb noch nicht hiebsreif. 

1 0 10 = A90 + B + V = 11240 + 1057 + 300 = 12597 ~ 1 262' 
II. , w ABO + B + V 8623 + 1057 + 300 9980 ' , 

hieraus wird w = 2,4%. Die Hiebsreife ist iiberschritten. 

3. PreBlers Weiserprozent. 

H 
w = (a + b + c) H-+G' 

1. Die Zuwachsprozente a + b + c erhlLlt man zusammen aus der PreBler
schen Formel 

9809 - 6911 200 = 2898.80 = 57960 = 3 47 0/ 

9809 + 6911 . 10 16720 16720 ' o· 

Das mittlere Holzkapital H ergibt sich aus 9809 + 6911 = 8360 M. Das 
2 

Grundkapital Gist 1057 + 300 = 1357 M. 
Demnach wird 

8360 8360 0 
w = 3,47 . 8360+ 1357 = 3,47 . 9717 = 3,47 .0,8603 = 2,985 /0' 

Hier zeigt sich, daB das PreBlersche Prozent etwas zu kleine Werte gibt. 
An der Grenze des finanziellen Abtriebsalters ist darauf Riicksicht zu nehmen. 

9809 . 
Setzt man das aus 6911 = 1,0 z10 slCh ergebende Zuwachsprozent oder z = 3,58 % 

ein, dann wird 
_ 8360 _ _ 0 

w - 3,58. 9717 - 3,58.0,8603 - 3,08 10 , 

If. Es ist 
_ 11240 - 8623 200 _ 2617.20 _ 52340 _ 0 

a + b + c - 11240 + 8623 '10 - 19863 - 19863 - 2,63 /0. 

H = 11240: 8623 = 19~63 = 9931 M., 

_ 9931 _ 9931 _ _ 0 
w - 2,63 . 9931 + 1057 + 300 - 2,63 . 11288 - 2,63.0,88 - 2,31 /0' 

Die Hiebsreife ist iiberschritten. 
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4. Das Weiserprozent von Kraft. 

1,0 w10 = Aso _ B + V (1,0310 _ 1) 
A70 A70 

= 9809 _ 1057 + 300 (10310 _ 1) 
6911 6911 ' 

= 1,419 - 0,196.0,344 = 1,419 - 0,067 = 1,352. 
Hieraus w = 3,1 %. 

Der Bestand ist noch nicht hiebsreif. 

II. 1,0 w10 = A90 _ B + V (1,0i:~10 -1) 
Aso Aso 

= 11240 _ 1057 + 300 (1 0310 _ 1) 
8623 8623 ' 

= 1,299 - 0,157 . 0,344 = 1,299 - 0,054 = 1,245. 
Hierans w = 2,2 0/0. 

Die Hiebsreife ist iiberschritten: 

Oder nach der Kraftschen NUhernngsformel: 
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10 10 1,0310 - 1 1. 1,Ow =l,Oz - so =1,419-0,344.0,104=1,419-0,036=1,383. 
1,03 -1 

Hierans w = 3,39 0/ 0• 

10 10 ],0310 - 1 
1,0 w = 1,0 z - so = 1,299 - 0,036 = 1,263. 

1,03 -1 
II. 

Hierans w = 2,4: 0/ 0 , 

5. Das Weiserprozent oder die lanfend-jUhrige Verzinsnng G.Heyers. 

(Ax + 1 - Ax) 100 
w = PI = Ax + B + V 

1. Wenn man den einjUhrigen Wertsznwachs genau bestimmen will, mnB man 
folgenden Weg wUhlen. 

. Aso 9809 10 
Es 1St A = 6911 = 1,4193 = 1,0 z. Dnrch logarithmische Berechnnng 

70 
wird z = 3,564%. Den Abtriebswert Ax eines zwischen dem Jahre 70 und 80 

liegenden Bestanusalters erhUlt man daher aus A70 . 1,03564x. Demnach ist 

A79 = 6911 . 1,035649 = 6911 . 1,3705 = 9471,53 M. 

Der Wertszuwllchs zwischen dem 79. und 80. Jahre ist also 9809 - 9472 = 
337 M. oder 9472.0,03564 = 337 M. und das Weiserprozent oder 

_ 337. 100 33700 _ 0 

w - 9472 + 1057 + 300 10829 - 3,11 10' 
Aso-A70 

Wiirde man den jUhrlichen Wertszllwachs ans n bestimmen, also 

9809-6911 .. 
10 = 289,80 M., dann wurde A79 = 9809 - 289,80 = 9519,20 M. nnd 

_ 289,80 . 100 _ 28980 _ 0 

w79 - 9519,20 + 1057 + 300 - 10876,2 - 2,66 10' 
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Diese Rechnung wltre daher irreffihrend. Zwischen dem 74. und 75. Jahr 
wiirde w = 3,07"/0, zwischen dem 75. und 76. Jahr w = 2,70"/0. Das finanzielle 
Abtriebsalter wiirde also hier fltlschlich schon auf das 75. Jahr fallen. 

II. Es ist !90 = ~;2~0 = 1,2989 = 1,0 z10; hieraus logarithmisch z = 2,6497"10. 
80 

1m 81. Jahre hat somit der Bestand einen Abtriebsertrag von 8623 . 1,02651 = 8852 M. 
und der Wertszuwachs zwischen dem 80. und 81. J ahr betrltgt 8852 - 8623 = 229 M.; 
daher 

229.100 22900 0 

w = !:l623 + 1057 + 300 = 9980 = 2,30 /0' 

Der arithmetische durchschnittlich - jlthrliche Wertszuwachs zwischen dem 
11240 - 8623 . . 

80. und 90. Jahr betrltgt 10 = 261,7 M. Unterstellt man dlesen, daon 

wird 
261,7.100 _ 26170 _ 0 

w = 8623 + 1057 + 300 - 9980 - 2,62 10' 

Nach der Kra fts chen N Ith eru ngsform e I fiir den einj Ithrig en 
Wertszuwachs 

ist: 

1. 1057 + 300 6 
W = 3,58 - 9472 .3 = 3,58 - 0,43 = 3,15 /0' 

II. 1057 + 300 0 
w = 2,65 - -s6~. 3 = 2,65 - 0,47 = 2,18 10 , 

6. Das Zuwachsprozent, Weiserprozent und durchschnittliche 
Verzipsungsprozent in den verschiedenen Bestandsaltern. 

Zuwachsprozent I 
Durchschnitt-

(logari thmisch) Weiserprozent liches Verzin-
Jahrzehnt nach Kraft Jahr snngsprozent 

Ax.+ n (logarithmisch) Bn 1,0zn=~ 
:p = 1057' 3 x 

30- 40 9,87 7,05 30 0,31 
40- 50 7,48 6,05 40 1,35 
50- 60 5,81 4,94 50 2,21 
60- 70 4,28 3,65 60 2,79 
70- 80 3,58 3,06 70 2,98 
80- 90 2,65 2,22 80 3,00 
90-100 2,16 1,77 90 2,83 

100-110 1,79 1,42 100 2,60 
llO-120 1,40 1,03 llO I 2,36 

120 I 2,15 
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Vierter A b schn itt. 

Bestimmung der Umtriebszeit und Abtriebszeit. 

I. Vorbemerkungen. 
Unter Umtriebszeit oder Umtrieb versteht man jenen Zeit

raum, welcher unter normalen Verhaltnissen zwischen der Begriindung 
und Nutzung eines Bestandes liegt. Fiir die Bestande einer Betriebs
klasse umfaI3t die Umtriebszeit den durchschnittlichen Pro
duktionszeitraum, welcher den Berechnungen des Forsteinrichtungs
planes zugrunde gelegt wird. 

Das Abtriebs- oder Haubarkeitsalter ist jenes Alter, in 
welchem ein vorhandener Bestand tatsachlich genutzt wird. Dasselbe 
kann von der Umtriebszeit mehr oder weniger abweichen (A b -
triebszeit). Veranlassung hierzu konnen sein die Riicksichten auf 
Hiebsfolge, Verjiingung, Absatz, der abnorme Zustand der Bestande 
infolge von Elementarereignissen, die finanzwirtschaftlichen Leistungen 
del' Best1inde iiberbaupt. 

Aufgabe der forstlicben Statik ist es, Mittel und Wege anzugeben, 
die zur recbnerischen Festsetzung der Umtriebszeit oder Abtriebszeit 
dienlicb sind. Die zeitliche und raumliche Ordnung der Nutzung der 
Bestande innerhalb des Wirtschaftsganzen festzustellen, ist Sacbe der 
Forsteinricbtung. 

Nach den gegenwartig herrschenden Ansichten kommen folgende 
zwei Umtriebszeiten in Frage: 

1. Die Umtriebszeit des groI3ten Bodenreinertrages oder die 
finanzielle Umtriebszeit; 

2. die Umtriebszeit des groI3ten durchschnittlichen Waldrein
ertrages. 

II. Finanzielle Umtriebszeit und Abtriebszeit. 

1. Begritr und Herechnung:. 

Unter der finanziellen Umtriebszeit· versteht man diejenige Um
triebszeit, welche unter Zugrundelegung eines bestimmten Wirtschafts
zinsfuI3es den hoc h s te n Bo de nrein ertr ag 0 d er die ho ch s t e 
Bodenrente gewabrt. 

Daher nennt man die darauf begriindete Wirtschaft Bodenrein
ertragswirtschaft. Ihr Ziel ist die Erreichung des hOchsten 
Bodenreinertrages. 

a) Die finanzielle Umtriebszeit einzelner Bestande. 

Die Bestimmung del' finanziellen Umtriebszeit des Einzelbestandes 
kann nach folgenden Verfahren erfolgen: 
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1. Durch Ermittelung jenes Bestandsalters, fUr welches sich del' 
groBte 'Bodenertragswert berechnet. Diese Methode kann in
dessen nul' fUr normale Bestande angewendet werden. 

Da das Verwaltungskostenkapital auf den Eintritt del' Kulmination 
des Bodenertragswertes gar keinen EinfiuB ausubt, kann es hier ver
nachlassigt werden. 

2. Durch Berechnung des Weiserprozentes oder des groBten 
Bestandserwartungswertes. Diese Methoden gelten sowohl fUr 
normale wie fur abnorme Bestande. 

Ais Bodenwert ist im Weiserprozent wie im Bestandserwartungs
wert unter allen Umstanden der groBte auf durchschnittlich normale 
Ertrage sich aufbauende Bodenertragswert zu unterstellen. DaB der
selbe auch durch Einschatzung festgesetzt werden kann, wurde a.uf 
S. 247 bereits dargelegt. SoIl die bisherige Holz- und Betriebsart bei
behalten werden, so ist der diesel' entsprechende groBte Bodenertrags
wert einzusetzen. 1st aber die jetzige Holz- und Betriebsart nicht 
standortsgemaB und soIl dieselbe, sobald es wirtschaftlich moglich ist, 
durch die eintraglichere Holz- und Betriebsart ersetzt werden, dann 
ist der Bodenertragswert der letzteren zu unterstellen. 1st z. B. ein 
Fichtenboden mit der Buche bestockt und soIl die Buchenwirtschaft 
zugunsten der Fichte aufgegeben werden, so ist das Abtriebsalter 
der Buche durch Einstellung des Fichtenbodenwertes zu bestimmen. 
Die Folge wird in der Regel sein, daB die Buche VOl' dem Umtriebs
alter, welches sich fUr die Buchenwirtschaft bei Unterstellung des 
groBtenBuchen-Bodenertragswertes berechnet, abgetrieben werden muB. 

1st durch anderweitige Benutzung des Bodens (landwirtschaftlicher 
Betrieb, Bauplatz usw.) ein hoherer Bodenertragswert (Tauschwert) 
zu erzielen als durch die forstliche und soIl festgestellt werden, ob 
und wie lange der vorhandene Bestand diesen hoheren Bodenwert 
noch zu verzinsen vermag, dann ist das Abtriebsalter mit Hilfe dieses 
Bodenwertes zu berechnen. 1st diesel' Bodenwert bedeutend hoher 
als del' forstliche, dann wird das sich berechnende finanzielle Ab
triebsalter mit dem gegenwartigen Bestandsalter zusammenfallen, d. h. 
der Bel:ltand ist sofort abzutreiben. 

Wegen seiner Einfachheit verdient das Weiserprozent in del' Regel 
den Vorzug vor den Methode des Bestandserwartungswertes. 

b) Die finanzielle Umtriebszeit der Betriebsklasse. 

Die finanzielle Umtriebszeit del' Betriebsklasse ist gleich der durch
schnittlichen finanziellen Umtriebszeit bzw. Abtriebszeit aIler Einzel
bestande. 

Fur einen nach den Grundsatzen der Bodenreinertragswirtschaft 
bewirtschafteten Waldkomplex braucht eine durchschnittliche Um
triebszeit an sich nicht festgesetzt zu werden. Denn wenn die hochste 
Bodenrente von der Gesamtfiache erwirtschaftet werden solI, muS 
jeder Be s tan d in jenem Alter genutzt werden, fUr welches sich die 
hochste Bodenrente berechnet. In diesem Sinne fUhrt die Bodenrein-
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ertragswirtschaft zur "Bestandswirtschaft", d. h. die Einheit des 
Betriebes ist nicht die Betriebsklasse im ganzen, sondern jeder einzelne 
Bestand innerhalb der Betriebsklasse. 

Vom praktischen Gesichtspunkt der Forsteinrichtung aus und zum 
Zwecke der Durchfuhrung von Rentabilitatsuntersuchungen ist indessen 
die Unterstellung einer allgemeinen Umtriebszeit (Rechnungszeitraumes) 
in der Regel nicht zu umgehen. 

A. Wollte man die finanzielle Umtriebszeit der Betriebsklasse naeh 
einem besonderen Rechnungsverfahren bestimmen, so ware dies nur 
unter der Annahme des Normalzustandes maglich. 

Theoretiseh kamen folgende Verfahren in Betracht: 
1. Die Berechnung des absoluten Wirtschaftserfolges 

unter Zugrundelegung des Vermagenswertes des Holz
vorrates (S. 213). Da derselbe =u(Bn-B)O,Op ist, so fa lIt die 
finanzielle Umtriebszeit auf jenes Alter, fur welches sieh die giinstigste 
Differenz der Bodenrenten berechnet. Diese ergibt sieh dann, wenn 
Bn der hachste Bodenertragswert ist. Da der letztere fiir sich be
rechnet werden muB und damit das finanzielle AbtriebsaIter schon 
bekannt wird, hat es keinen Zweck, aueh noch den Wirtschaftserfolg 
besonders zu berechnen. 

2. Die Bereehnung del' durchsehnittlichen Verzinsung 
des nach dem Vermagenswert berechneten Waldkapitals 
(S. 216). Die finanzielle Umtriebszeit rallt auf jenes Abtriebsalter, 
fur welches die durcbschnittliehe Verzinsung gleich dem angenommenen 
WirtsehaftszinsfuB wird (p = p). Diese Gleiehheit tritt dann ein, wenn 
als Bodenwert der hachste Bodenertragswert unterstellt wird. Die 
Berechnung desselben fiihrt abel' schon vorher zur Kenntnis del' 
nnanziellen Umtriebszeit. Daher bedeutet aueh dies Verfahren einen 
unnatigen Umweg. 

3. Die Bereehnung naeh dem Quotienten 

An + Da + .. Dq - (e + u v) - NE . 0,0 P 
u 

Die finanzielle Umtriebszeit flint danach auf jenen Zeitpunkt, 
in welehem diesel' Quotient ein Maximum wird. Aueh dieser Zeitpunkt 
trifft mit der Kulmination des Bodenertragswertes zusammen, wei! 

(u Bn + NE) 0,0 p - NE . 0,0 P = BOO . 
u n· , p, 

da NE unter Zugrundelegung des graBten Bodenertragswertes berechnet 
werden muB, entsteht der gleiche ZirkelschluB wie unter 1 und 2. 

H. Mar tin (Die forstliche Statik) empfiehlt diese Formel zur Ermittelnng 
der finanziellen Umtriebszeit der Betriebsklasse mit derAbitnderung, daB an 
Stelle des Erwartungs- oder Kostenwertes der A b t r i e b s w e r t des Normalvorrates 
gesetzt werden solI. Dies ist theoretisch nnzulitssig. Auch praktisch ist damit 
nichts gewonnen, weil der Abtriebswert der jiingeren Bestitude sich zuverlltssig 
nicht berechnen litBt. 

Aus dem Vorstehenden geht hervor, daB es zweeklos ist, die 
nnanzielle Umtriebszeit del' normalen Betriebsklasse nach einem del' 

Endres, Waldwertrechnnng nnd Forststatik. 4. Anf!. 17 
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drei genannten Verfahren zu bestimmen, da die Berechnung des 
groBten Bodenertragswertes schon friiher zum Ziele fiihrt. 

B. Die finanzielle Umtriebszeit einer Betriebsklasse, die sich 
nicht im Normalzustande befindet, lliBtsichnacheinerFormel 
uberhaupt nicht bestimmen. 

Immerhin aber gewinnt der Waldbesitzer durch die Berechnung 
des durchschnittlichen Verzinsungsprozentes einen Anhaltspunkt, ob 
die bisher eingehaltene Umtriebszeit sich mehr oder weniger weit von 
der finanziellen entfernt. Es ist aber auch hier notwendig, daB 
mindestens fur mehrere typische l\lusterbestande der erreichbare groBte 
Bodenertragswert schon vorher berechnet wird. 

2. Die Hiihe der finanziellen Umtriebszeit. 

A. Die finanzielle Umtriebszeit fiiIlt theoretisch auf ein bestimmtes 
Bestandsalter, praktisch aber bedeutet dieselbe einen kleineren oder 
groBeren Z e i t r a u m, innerhal b dessen die N utzung der Bestande den 
finanzwirtschaftlichen Anforderungen noch Genuge lei stet. In welchem 
Alter der einzelne Bestand im Rahmen der finanzwirtschaftlich UID

grenzten Altersperiode tatsachlich zu nutzen i&t, damber entscheiden 
die. zwingenden Riicksichten auf die Gesetze der Forsteinrichtung und 
des Waldbaues sowie auf den Holzabsatz und die Bedurfnisse des 
Waldbesitzers, Riicksichten, denen sich kein Wirtschaftssystem ent
ziehen kann. 

Die Lange dieses finanziellen Zeitraumes betragt mindestens ein 
J ahr z ehn t. In groBen Forstbetrieben kann es angezeigt sein, mit 
der tatsachlichen Umtriebszeit an die obere Grenze zu gehen, ja selbst 
dieselbe in einzelnen BesUinden zu uberschreiten, wenn von denselben 
in den hoheren Altern noch eine bessere Wertsmehrung zu erwarten 
ist. Die finanzielle Folge solcher Abweichungen istdie, daB das er
wirtschaftete Verzinsungsprozent um einige Zehntel herabgedmckt wird. 

B. Die Hohe der finanziellen Umtriebszeit wird von allen jenen 
Faktoren beeinfiuBt, welche die frtihere oder spatere Kulmination des 
Bodenertragswertes bedingen (S. 71 ff.). Von wesentlichem EinfiuB 
ist der WirtschaftszinsfuB. Je hOher derselbe ist, um so niedriger 
wird die Umtriebszeit. 

Fur reine gleichalterige Nadelholzbestande berechnen sich mit einem 
WirtschaftszinsfuB von 3 0/0 und den vor dem Kriege in Geltung ge
wesenen Holzpreisen Umtriebe von 60-100 Jahren, ebenso fUr reine 
geschlossene Buchehbestande. Wird der SchIuB der Bestande noch 
im wuchskraftigen Alter infolge der natiirlichen Verjungung oder aus 
anderen waldbaulichen Grunden gelockert, dann kann die Abtriebs
zeit etwas hinausgeschoben werden, wenn der Lichtungszuwachs be
deutend ist. 

1m allgemeinen gilt die Regel, daB die finanzielle 
Hiebsreife um so spater eintritt, je geringer der Stand
ort und je langsamer der Holzwuchs ist (Gebirgswaldungen). 
Der Grund hierfiir liegt darin, daB auf den schlechteren Boden die 
Stamme erst in hoherem Alter in die Nutzholzsortimente hinein-



Finanzielle Umtriebszeit und Abtriebszeit. 259 

waehsen, der Wertszuwaehs, insbesondere der Qualitatszuwaehs, sieh 
daher auf das hahere Alter konzentriert. 

In den sltchsischen StaatsforstelJ. fltIlt das finanzielle Haubarkeitsalter 
der Fichte flir p = 3% (Schulze, Bericht d. sltchs. Forstvereins 1899) 

auf 11% der Flltche auf das 55.- 65. Jahr, 
" 67% " " 65.- SO. 
" 18 0/0 " " 80.- 90. 
" 4 % " " ,," 90.-105. " 

1m groBen und ganzen stellt sich das Weiserprozent der Fichte in den sltchsi
schen Staatsforsten 

zwischen 50- 60 Jahren auf 5,0% 
60- 70 " ,,3,7"10 
70- 80 " 3,2% 
80- 90 " ,,2,6°;" 
90-100 " ,,2,2 % • 

C. Der :Massenverbraueh verschiedener Industriezweige an be
stimmten Nutzholzsortimenten drangt in neuerer Zeit zur D i ff e r en
zierung der Umtriebszeiten. :Mit einer Umtriebszeit kann 
die Naehfrage naeh verschiedenen Sortimenten nur sehr mangelhaft 
befriedigt werden. So ist der Anfall von Papierholz in den Staats
waldungen bisher nur ein zufiilliges Ergebnis des Durchforstungs
betriebes gewesen. Die GroBwaldbesitzer, in erster Linie die Staats
forstverwaltungen, sollten bestimmte Forstbezirke zur Erziehung von 
Starkholz, Banholz, Papierholz und Grubenholz bestimmen und naeh 
diesen besonderen Zwecken die Umtriebszeiten festsetzen. 

Es ist sehr wohl m5glieh, daB sich mit Rtieksicht auf die wellen
farmige Bewegung der Bestandswerte in den versehiedenen Bestands
altern ftir denselben Bestand zwei und mehr tinanzielle Umtriebs
zeitraume mit ungefiihr gleich groBen Bodenrenten bereehnen. Das 
wirtschaftliehe Prinzip erfordert nur, daB man tiber die spiiteste 

. dieser Umtriebszeiten nicht hinausgeht. 
D. Durch die Bodenreinertragswirtsehaft wurde der alte forstliehe 

Glaubenssatz zerstort, daB die Wirtschaft urn so eintraglicher ware, 
je mehr Starkholz produziert wird. Die Starkholzzueht ist yom 
tinanziellen Gesichtspunkt aus nur dann gerechtfertigt, wenn der Preis 
fUr das starke Nutzholz so hoch ist, daB der zur Erzeugung des
selben notwendige graB ere Zeitaufwand sich lohnt. 1m allgemeinen 
traf diese Voraussetzung bisher bei keiner Holzart zu (s. 5. Abschnitt). 

Die VerhiUtnisse liegen folgenderniaBen: 
1. Beim Fiehten- und Tannenholz hat sich die Starkholz

zucht in groBen :Mass en schon seit den 1870er Jahren tiberlebt, wei! 
der Holzhandel dieselben nur widerwillig aufnimmt. Der Bedarf an 
starkem Nutzholz ist gesunken, wei! 

a) das Baugewerbe anstatt starker Balken Eisentrager und Eisen
betonkonstruktionen verwendet, 

b) im Schiffbau das Holz ebenfalls dureh das Eisen verdrangt wurde, 
e) sehr breite Bretter und Diclen nur noch ausnahmsweise Ver

wendung tinden. In Siiddeutschland und am Rhein ist die groBte 
regelmaBige Bretterbreite 29 em (12 Zoll). 

17* 
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In sehr geringen Mengen wird Fichten - und Tannenstarkholz nul' 
fiir Briickenbauten, Wasserbauten (Seehafen) und von der sog. schweren 
Industrie fiir Geriistbauten beg~hrt. 

1m Schwarzwald, namentlich im badischen, werden yon den grllBeren Sltge
werken bedeutende Mengen BOg. S pun d wan db 0 hIe n flir Tiefbau und Seehltfen 
hergestellt, wozu nur starkes Holz I. Klasse verwendet werden kann. Daher ist 
dort die Nachfrage nach Starkholz groBer als in Bayern. 

In friiheren Jahren, als aUB Siiddeutschland noch viele Eichen nach Holland 
exportiert wurden, be.nlltigte auch der Holzhandel sehr viel Nadelholz I. Klasse 
als Tragholz flir die EichenfloBe auf dem Rhein, Neckar und Main. Mit dem Riick
gang der Eichenausfuhr ist auch der Bedarf von Stltmmen I. Klasse zuriick
gegangen. 

Graf zu Torring-Jettenbach stellte zum Zwecke der Be
griindung seines im Februar 1908 an die bayerische Kammer der 
Reichsrate gestellten Antrages betreffend die ErhOhung del' Nutzungen 
in den bayerischen Staatswaldungen an 16 groBere Holzhandlungen 
und Sagewerke die Anfrage, welche Fichten- und Tannennutzholz
sortimente fiir den Langholzhandel, das Baugewerbe und 
die Sageindustrie am brauchbarsten waren. Die Antworten l ) 

lauteten ubereinstimmend dahill, daB das brauchbarste Sortiment der 
Stamm III. Klasse nach Heilbronner Sortierung ist (16 m lang, 17 cm 
Mindestzopfdurchmesser ohne Rinde); nilchst diesem ist, wenn auch 
in minderem Grade, Langholz II. und IV. Klasse gesucht. Zum Eill
schnitt von Bauholz eignen sich Stamme II. und III. Klasse am besten. 
Auf dem rheinischen Markt werden diese SortimeIite zum groBten 
Teil als "MeBholz" gehandelt (ohne Rinde). 

Diese brauchbarsten Sortimente werden von Baumen mit einem 
Brusthohendurchmesser (in 1,3 m) von 25-37 cm (m i t Rinde) gewonnen. 
Die gUnstigsten Durchmesser sind die zwischen 29 und 32 cm. 

Aus der folgenden, nach M. B eh ringe r, »Schlttzung stehenden Fichtenholzes 
usw., Berlin 1900" zusammengestellten Ubersicht ergeben sich die BrusthOhen
durchmesser mit Rinde, welche je nach Bonitltt flir die einzelnen Langholzklassen 
nach Heilbronner Sortierung £tir die Fichte erforderlich sind, ferner die durch
schnittlichen Massengehalte. 

Oberbonitltt Mittelbonitat Unterbonitltt 
Langholz- Dnrch- Durch- Durch-klassen Brusthiihen- Brusthiihen- Brusthiihen-
nach Heil- Durch- schnitts- Durch- schnitts- Durch- schnitts-

bronner messer masse messer masse messer masse 
Sortierung pro Stamm pro Stamm pro Stamm 

cm fm cm fm cm fm 

I 46 u. mehr 2-3,5 48 u. mehr 2,5-3 51 u. mehr 2-3 
II 34-45 1,60 37-47 1,71 39-50 1,80 

III 27-33 0,87 29-36 0,97 32-38 1,05 
IV 22-26 0,50 24-28 0,56 26-31 I 0,64 
V 17-21 0,27 18-23 0,30 19-25 I 0,33 

Die fur die Erzeugung v9n marktgiingigem Nutzholz giinstigste 
Verteilung del' Starkeklassen ergibt sich fiir die Fichte und Tanne 
fur die Altersklassen zwischen 70 und 90 J ahren. Nul' auf schlechteren 

1) Mitgeteilt im Allg. Anzeiger f. d. Forstproduktenverkehr 1908, Nr. 18. 
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Standorten und bei langsamem Wuchs in den Hochlagen sind hohere 
Nutzungsalter unter Umstanden gerechtfertigt. 

Die Erlose fur den Festmeter Fichten- und Tannenstarkholz sind 
im Verhaltnis zu dem langeren Produktionszeitraum immer kleiner 
als die Erlose fur die marktgangigen mittelstarken Sortimente. 

Die Fic h te ist die rentabelste Hauptholzart des deutschen Waldes. 
Sie hat von allen Holzarten die groBte Liquiditilt, weil sie in jedem 
Alter begehrte Nutzholzsortimente liefert (vom Christbaum bis zum 
Hollanderstamm). Ais Brett- und Hobelware hat sie den VOI:zug vor 
der Tanne wegen ihres weiBen Holzes, ihres geringeren Gewichtes, 
ihrer schwacheren Aste, die sich in der Farbe kaurn vom anderen 
Holzkorper unterscheiden und im Brett nicht durchfallen. Die Tanne 
hat sehr viele harte Aste, die beim Hobeln leicht ausspringen. Sie 
ist aber zaher und tragfahiger als Fichte. 1m hohen Alter verliert 
das Tannenholz an Glite. Tannenholz wird besonders zu Bauholz 
(Balken) und Bohlen verwendet; Fichte zu Brettern. Tannenholz ist 
um 10-15 % billiger als Fichtenholz. 

2. Bei der Kiefer liegen die Verbaltnisse ebenso wie bei der 
Fichte und Tanne, soweit es sich urn Bauholz und die gewohnliche 
Bretterware handelt. Einzelne Industrien, insbesondere die Waggonbau
fabriken, dann die Bau- und Mobelschreinereien haben aber einen 
nicht unerheblichen Bedarf an rotkernigem Kiefernstarkholz. Die 
Preise hierfUr stehen hoher als bei Fichte und Tanne, erreichen aber 
bei einem Brusthohendurchmesser von etwa 55 em ihren Hochststand. 
Schwache Sortimente sind billiger als bei Flchte und Tanne. Auch 
die Starkholzpreise sind nicht so hoch, daB es sich lohnt, ganze 
Kiefernreviere auf die Starkholzzucht einzurichten 1). Nachst dem 
Eichenholz weist das Kiefernholz Darb Wuchsgebieten und Alter die 
groBten Qualitatsunterschiede auf (Verkernung, Harzgehalt, Jahrring
breite, Astreinheit). 

Auf etwa die gleiche Stufe ist die L il r c h e zu stellen. 
3. Beim La u b h 0 1 z steigen die Holzpreise mit dem Durchmesser. 

Schwaches Holz (Durchforstungsmaterial) hat geringen Wert. Das 
Ziel der Wirtschaft muB auf die Erziehung von Starkholz innerhalb 
moglichst kurzer Zeitraume gerichtet sein (starke Durchforstungen, 
Lichtwuchsbetrieb). Fiir sehrstarkes Holz nimmt der Preis wieder 
abo Lange Produktionszeitraume saugen den Gewinn auf. 

a) Die Buche ist und bleibt die unrentabelste Holzart des 
deutschen Waldes. Reine Buchenbestande haben keine Existenz
berechtigung. Selbst dann, wenn es gelingt, das in begrenzten Mengen 
absetzbare Buchenstarkholz im 120jahrigen Umtrieb zu erziehen, 
bleibt ihre Rentabilitat hinter der des Nadelholzes wegen der geringen 
Durchforstungsertrage, der geringenDerbholzproduktion im allgemeinen 
und der geringen Nutzholzproduktion im besonderen weit zuriick. 
Hohere als 120 jahrige Umtriebe konnen fiir die Buche, auch im 
Einzelstande und im Lichtstande, selbst bei giinstigen Holzpreisen 

') V gI. W. Kuhn, Die Kiefernstarkholzzucht. Ansbach 1916 (Diss.). 
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finanziell niemals gereehtfertigt werden. Die teehnisehe Hiebsreife be
ginnt mit 40 em Brusth5hendurchmesser, der allein aussehlaggebend ist. 

b) Die Eiehe nimmt unter allen Holzarten insofern eine Sonder
stellung ein, als bei ihr mit GewiBheit mit einem bedeutenden 
Teuerungszuwaehs gereehnet werden kann 1). Die Preise nehmen mit 
dem Durehmesser starker zu als beim Buehenholz. Die durch die 
Wuehsgebiete bedingten Qualitatsuntersehiede des Eiehenholzes sind 
dureh sehr weit auseinandergehende Preise gekennzeiehnet. 

c) Die Laubholzarten Esche, Ahorn, Ulme, Erie, Birke, Aspe und 
Pappel sind schon physiologiseh fiir hohe Umtriebszeiten nieht ver
anlagt. Unter den edlen Laubh5lzern erzeugt die Esche in Um
triebszeiten von 75-100 Jahren die gr5Bten Werte. Eine sehr 
eintragliehe Holzart ist die kanadisehe Pappel mit Umtriebszeiten 
von 40-50 Jahren. 

3. Durchfiihrbarkeit und Wesen der Bodenreinertragswirtschaft. 
A. Die Durehfiihrung der Bodenreinertragswiitschaft setzt voraus, 

daB das betreffende Waldgebiet dem Verkehr vollstandig ersehlossen 
ist, aIle Holzsortimente zu einem angemessenen Preise abgesetzt 
werden k5nnen und teehnische wie gesetzliehe Sehranken die freie 
Wirtschaft nieht hindern. Waldungen, auf welehe die V oraussetzungen 
nieht zutreffen, seheiden aus dem Bereich dieses wirtschaftliehen 
Systems aus. In diesem Sinne kann man aueh von erwerbsfahigen 
und erwerbsunfahigen Waldungen spreehen. . 

Zu den erwerbsunfahigen Waldflaehen sind ferner aueh alle die
jenigen Standorte zu Technen, die so arm an Produktionskraft sind, 
daB sich ihr Anbau privatwirtsehaftlieh nieht mehr lohnt und nur 
noeh vom landeskulturellen Standpunkt aus in Betraeht kommt (iirmste 
Kiefernb5den). Der vorhandene Baumwuchs bedeutet keine Forst
wirtsehaft mehr und entzieht sich jeder Rentabilitatsreehnung. 

Nieht wenige Waldgebiete sind zwar an sieh voll erwerbsfiihig, 
gewahren aber trotzdem eine geringe Bodenrente, weil die alteren 
Bestande eine sehleehte Jugendzeit hinter sieh haben. Liiekenhaft 
begriindet, in der friihesten Jugend von Wild und Weidevieh ver
bissen, ohne jede Pflege im Diekungs- und Stangenholzalter (Durch
forstung), dureh Frevel dureh15ehert, im ungeregelten Plenterbetrieb 
durehhauen - weisen, diese Bestiinde nieht nur keine VollbestoeKung 
mehr auf, sondern sie liefern aueh wenig Nutzholz. Da der Werts
zuwaehs derselben sehr gering, wenn nicht gleieh Null ist, bereehnen 
sieh die finanziellen U mtrie bszeiten entspreehend nieder. Diese Ver
haltnisse diirfen bei der Beurteilung der oft die Praxis nieht 
befriedigenden Resultate der Bodenreinertragswirtschaft nieht auBer 
aeht gelassen werden. 

B. Das Wesen der Bodenreinertragswirtsehaft und ihres haupt
siiehlichsten Merkmals, der finan~iellen Umtriebszeit, liegt nieht in 

') Dber den Teueru~gszuwachs der Spessarteichen vgl. T r ii b s wet t e r im 
AUg. Anzeiger f. d. Forstproduktenverkehr 1910, Nr.19ff., und Vanselow, Die 
tlkonomische Entwickelung der bayerischen Spessartstaatswaldungen 1814 bis 
1905. Leipzig 1909. 
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einer pedantischen Respektierung ihrer rechnerischen Ergebnisse, 
sondern in dem wirtschaftlichen Geist, der aus ihr atroet. Ihr Programm 
ist auch mit der Einhaltung der finanziellen Umtriebszeit nicht erschopft. 
Denn diese verbiirgt nur die relativ hochste, aber nicht die absolut 
hOchste Bodenrente. Urn den groUten Wirtschaftserfolg zu erreiehen, 
miissen aIle forsttechnischen MaBnahmen auf ihre Wirtschaftliehkeit 
hin gepriift werden, d. h. es miissen die Einnahmen mogliehst ge
steigert und die Ausgaben mogliehst verringert werden, sowie die 
Standortsfaktoren bis zur auBersten Grenze ausgenutzt werden. Die 
Wahl del' richtigen Holzart ist oft wichtiger als die Umtriebszeit. 
Deshalb ist die Bodenreinertragswirtschaft auch nicht auf bestimmte 
waldbauliche Betriebssysteme eingeschworen. J edes System, welches 
die unter den gegebenen Verhaltnissen erreichbare hochste Bodenrente 
garantiert; ist auch ihr System. Je komplizierter und arbeitsintensiver 
ein waldbauliches Verfahren ist (Baum wirtsehaft) , urn so strenger 
sollte die statisehe KontroHe sein. 

Die Bereehnung der finanziellen Umtriebszeit und des erreichbaren 
hoehsten Bodenreinertrages gehort mit zum Wesen eines geordneten 
Forsthaushaltes auch dann, wenn die jetzige Wirtsehaft sieh in anderen 
Bahnen bewegt. Denn auf keinen Wirtschafter wird der Vergleieh 
zwischen dem tatsachlichen und dem idealen Wirtschaftsergebnis ohne 
Eindruck bleiben, sein wirtschaftliehes Gewissen wird gescharft und 
seine wirtsehaftliche Urteilsflihigkeit gehoben. Deshalb ist jede finanz
wirtschaftliche Untersuchung, aueh wenn sie noch so primitiv ist, von 
Nutzen. Woman nicht eine liickenlose Rechnung aufmachen und den 
Betrieb im ganzen finanzwirtsehaftlich gestalten kann, braucht man 
noeh lange nieht auf jede reehnerisehe Dberlegung zu verziehten. 
Schon die Feststellung der Wertszuwaehsprozente fur einzelne Stamme 
und Bestande gewahrt wert volle Anhaltspunkte fur die weitere Aus
gestaltung des Betriebes. Auf aHe Falle bietet die Festsetzung der 
finanziellen Umtriebszeit auch da, wo sie die Unterlage der Wirtschaft 
nicht bilden kann oder solI, ein Vorbeugungsmittel gegen die plan
und uferlose Gefiihlswirtschaft. An dem mathematisch festen und 
unantastbaren GefUge der BodEmreinertragswirtschaft zerschellt der 
auf Unkenntnis, vorgefaBte Meinungen, Gewohnheit oder Bequemlich
keit sieh stiitzende Holzhauereibetrieb. Wenn ein Wirtschafter nach 
Lage der Umstande das Ziel der Bodenreinertragswirtschaft nicht 
erreichen kann, dann soUte er sich wenigstens Rechenschaft zu geben 
suchen, urn wieviel sein Wirtschaftsergebnis hinter dem wiinschens
werten und moglichen zurUckbleibt. 

Zu betonen ist, daB nur die finanzielle Umtriebszeit die Interessen 
des Waldbesitzersbei Ersatzanspriiehen -wegen Enteignung odeI' 
Beschadigung des Waides voll wahrt . 

. C.· Man hat der Bodenreinertragswirtschaft den Vorwurf gemacht, 
daB durch ihre kiirzeren Umtriebszeiten die Nachhaltigkeit der 
Wirtschaft bedroht seL Dieses Urteil beruht auf einer volligen Ver
kennung der forstliehen Produktionstechnik. Der Begriff der Nach
haltigkeit kann sich sowohl auf die Nutzung wie auf dieBestockung 
beziehen. . 
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Vom Nutzungsstandpunkt aus versteht man unter Nach
baltigkeit den Gleicbgewichtszustand zwiscben :Massenbiebssatz und 
Massenzuwacbs. In del' normalen Betriebsklasse ist del' jabrliche 
Hiebssatz gleich dem jahrlichen Zuwachs. Dieses Gesetz ist vollig 
unabbangig von del' Lange del' Umtriebszeit. Aueh bei del' Cbrist
baumzucbt kann man eine jahrliche nacbbaltige Wirtschaft treiben. 
Dagegen ist bei sehr alten Bestanden die Nacbhaltigkeit des Holz· 
bezuges wegen del' Gefahrdung dureh Sturm und Faulnis sebr baufig 
in Frage gestellt. - 1m ubrigen ist die Forderung des Bezuges einer 
jahrlieh gleieben Holzmasse ein uberwundener Standpunkt. 

Vom Produktionsstandpunkt aus ist, wie schon Judeieh 
hervorgehoben bat, eine Wirtsehaft dann nachhaltig, wenn aIle ab
geholzten Flaehen wieder in gute Bestockung gebraebt und darin 
erhalten werden. Nun steht fest, daB mittelalte Bestande sich natUrlich 
und kunstlieh leichter wieder verjlingen lassen als alte geliehtete 
Bestande. Dureb die Umtriebszeiten del' Bodenreinertragswirtschaft 
ist daher fiir die naebhaltige und volle Ausnutzung des Bodens 
besser gesorgt als dureh die hohen Umtriebszeiten der Wald
reinertragswirtsebaft. 

1m allgemeinen entspringt der Einwand beziiglich der Naebhaltig
keit del' irrigen Vorstellung, ·daB sich ein Wald nur dann in gutem 
Zustand befinde, wenn er mogliehst viele alte Bestande aufweise, 
und daB eine moglichst geringe· Abnutzung identisch sei mit einer 
naebhaltigen odeI' konservativen Wirtsebaft. Niebt selten ist aueh 
die Abneigung gegen niedrigere Umtriebszeiten auf den Umstand 
zuriickzufUbren, daB die dadureb bedingte groBere Holznutzung und 
ausgedehntere Kulturfiacbe groBere Anforderungen an die Tatigkeit 
des Wirtscbafters stellen. 

Charakteristisch ist die im Jahre 1861 von der bayerischen Staats
forstverwaltung kundgegebene Auffassung, daB der hohe Umtrieb "das 
Geprltge der W ohlhabenheit mit all ihren Vorziigen an sich trltgt, wlihrend der 
niedere bloB ein notdiirftiges Auskommen gewll,hrt nnd jeder Hilfsquelle fiir 
nnvermeidliche Wechselfl1l1e bar ist". (Die Forstverwaltung Bayerns. Miinchen 
1861, S. 204. Derselbe Gedanke fast wortlich schon im Forsteinrichtungswerk 
fur den nFrankischen Wald" 1832.) 

lII. Umtriebszeit des groBten Waldreinertrages 
oder der groBten Waldrente. 

1. Begriff und Berechnung. 

Die Umtriehszeit des groBten Waldreinertrages falIt auf jenen 
Zeitpunkt, fUr weleben sieb naeh aritbmetischem Durebsehnitt der 
hoc b s t e j a h I' lie heW a I d rei n e I' t rag (W a I d r e n t e) fur die 
Flaebeneinheit (Hektar) bereebnet. 

Die danaeb eingericbtete Wirtsebaft nennt man die W aldrein
ertrags wirtscbaft. 
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A. RechnungsmaBig falIt also diese Umtriebszeit auf jenes Be
stan desal ter u, in welchem der Quotient 

Au + D" + . . Dq - (c + U v) d All + Du + . . Dq - C 
--'---------'---'------"- 0 er - v 

u u 
seinen Hochstbetrag erreicht. 

Aus del' zweiten Schreibweise geht hervor, daB auch hier die V e r -
waltungskosten keinen EinfluB auf die Hohe der Umtriebszeit aus
uben, da del' Vedauf des durchschnittlichen Waldreinertrages nur vom 
Quotienten abhangt. Man konnte dieselben daher auch weglassen. 

B. Bedeutet F die Gesamtflache der Betriebsklasse, u die Um
triebszeit, dann erhalt man den jahrlichen Waldreinertrag der 
Betriebsklasse aus 

An + Da + .. Dq - (e + u v) F 
---='------="---u----"'---- . F = (An + Da + .. Dq - (e + uV))u' 

Fist die normale jahrliche Abnutzungsflache. Dieselbe ist um so 
u 

kleiner, je hahel' die Umtriebszeit ist. ~A.ndert man die Umtriebszeit, 
dann muB man im Auge behalten, daB damit nicht auch die G e
sam tflache geandert wird. 

Der Waldreinertrag del' Betriebsklasse ergibt sich mithin entweder 
durch Multiplikation des durchschnittlich-jahrlichen Waldreinertrages 
pro Hektar mit der Gesamtflache oder durch Multiplikation des Wald
reinertrages pro Hektar mit der normalen jahrlichen Abnutzungsflache. 

Beispiel. Der Waldreinertrag eines Hektars Fiehtenwald. betrligt bei 80-
jlthriger Umtriebszeit 11295 M. FUr eine Betriebskasse von 110 ha betrltgt dem
naeh der jlthrliehe Waldreinertrag 

11295 
----g() .110 = 141,19. 110 = 15531 M. 

no 
oder n 295. 80 = 11295.1,375 = 15531 M. 

Falseh ware 141,19.80 = 11295 M., weil die FIliehe der Betriebsklasse nieht 

80 ha, Bondem no ha betragt. Der Quotient 181~ =·1,375 ha ist die jahrIiehe 

Abnutzungsflaehe. 
Fur die normale Betriebsklasse mit u Altersstufen auf u Flachen

einheiten ergibt sich fur die u jahrige Umtriebszeit ein jahrlicher 
Waldreinertrag von 

An + Da + .. Dq - (e + u v) _ 
-=----=---u---"--- . u - An + Da + .. Dq - (e + u v). 

Derselbe ist fur die gegebene FIache unter derVoraussetzung, 
daB jede Altersstufe im Alter u des hOchsten durchschnittlichen Wald
reinertrages genutzt wird, der hachste Waldreinertrag, welchen die 
Gesamtflache jahrlich liefern kann . 

. C. Theoretisch fant das Maximum des durchschnittlichen Waldrein
ertrages genau auf den Zeitpunkt, in welch em derselbe mit dem 
laufend-jahrigen Waldreinertrag zusammentrifft. Zwischen beiden 
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Kategorien besteht dasselbe Verhaltnis wie zwischen dem durch
schnittlich-jahrlichen und laufend-jahrigen Holzmassenzuwachs. 

Del' laufend-jahrige Waldreinertrag eines normalen, gleichaltrigen, 
geschlossenen Bestandes ist anfangs klein, steigt von da an rasch, 
erreicht ein absolutes Maximum und !aUt dann wieder. 

Denselben allgemeinen VerI auf hat del' durchschnittlich-jahrliche 
Waldreinertrag. Derselbe, anfangs kleiner als del' laufend-jahrige, 
steigt abel' auch dann noch, wenn del' laufend-jahrige bereits zu 
sinken beginnt, erreicht sein Maximum in dem Alter, in welchem er 
dem laufend"jahrigen gleich wird, und ist nach dies em Zeitpunkt 
grofier als del' laufend-jahrige. 

Zur Erlauterung dient folgende Tabelle. Die Umtriebszeit des 
grofiten Waldreinertrages faUt hierin auf das 110. Jahr. 

Berechnung des Waldreinertrages 
fur ein Hektar Fichtenwald II. Standortsklasse. 

Um- Einnahmen Ausgaben Waldreinertrag 
Boden-

triebs-
IDa +1 Summa I V~;Mlsumma - I durch- Ilaurend- ertrags-

zeit Au ... Dq c ga~en ~c::hni~tlich- jahri- wert JahrlIcher ger 
Jahre 

Mark Mark Mark Mark 

30 874
1 

- 874 120 270 390 48! 16,15 108 
40 2038 78 2116 120 360 480 1636 40,90 

115,2 
474 

50 3717 311 4028 120 450 570 3458 69,16 
182,2 

777 
60 5832 713 6545 120 510 660 5885 98,08 

242,7 
983 

70 7864 1374 9238 120 630 750 8488 121,26 
260,3 

1051 
80 9809 2326 12135 120 720 840 11295 141,19 

280,7 
1057 

90 11240 3512 14752 120 810 930 13822 153,58 
252,7 

996 
100 12229 4883 17112 120 900 1020 16092 160,92 

227,0 
915 

110 12814 6381 19195 120 990 1110 18085 164,41 
199,3 

833 
120 12963 7913 20876 120 1080 1200 19676 163,97 

159,1 
756 

Dieses Verhltltnis bietet der Waldreinertragswirtschaft ein Mittel, um das 
We r t s z una h m e p r oz en t festzustellen, welches der Bestand im Zeitpunkt 
seiner Hiebsreife aufweisen muB. Es ist nltmlich der I auf end - j it h rig e Wald
reinertrag zwischen dem Jahre (u + 1) und dem Jahre u 

AU+l +Da + ... Dq -c-(u+ l)v-[Au +Da + .. Dq -C-UY] 

=Au+ l- AU -v. 

Vor, nach und in dem Jahre der Kulmination des durchschnittlichen Wald
reinertrages ist demnach beziehungsweise 

A _ A > Au + Da + .. Dq - C 
u+l u< u . 

Beim Gleichheitszustand unter der Voraussetzung, daB (u + 1) - u nur einen 
{Zeitpunkt, kein gauzes Jahr bedeutet.) 
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Da Au + 1 - Au = Au . 0,0 z = ~ . 1~0 ist, erhltlt man dureh Substitution 

z Au + Da + .. Dq - e 
A - - ---------

u'100- u ' 

woraus _ 100 (1 DII + .. Dq - c) z-- + . 
u Au 

(1) 

Dieser Ausdruek ist die W eis erprozen tf orm el der Wa 1 dr einertrags
wirtschaftl). Sie fuBt auf der zuerst von PreBler fiir das Massenzuwaehs
prozent aufgestellten Regel, daB das Wertszunahmeprozent im Alter a des hoehsten 
durehsehnittliehen Waldreinertrages auf einen Wert herabgesunken ist, der sieh 

dureh die Formeln z = -, bzw. z = = - 1 + - ausdrueken HiBt. . 100 100 + d 100 ( D ) .. 
a a a m 

Formel (1) kann daher in gleieher Weise wie diese hergeleitet werden. 
Vernaehllissigt man nlimlich die Vorertrltge und Kulturkosten voIlstltndig, 

dann wird nach unserer Bezeiehnung 
100 

z=-. (2) 
u 

Driickt man aber die Differenz (Da + " Dq - c) in Prozenten d von Au aus, 
Da + .. Dq - e 

so daB A . 100 = d, dann wird 
u 

100 + d z=--. (3) 
u 

Solange daher in denGleiehungen(1,2,3)derV'i'ertvon z grllBer 
ist als die reehte Seite, ~ist der Bestand noeh nieht hiebsreif, 
weil der durehsehnittliehe Waldreintlrtrag noeh im Steigen be
griffen ist; so bald z kleiner wird, ist die Hie bsreife lib ersehritten. 

Beispiel. 1. Naeh voriger Tabelle flillt die Umtriebszeit auf das 110. Jahr. 
Das VIr ertszunahmeprozent in diesem Zeitpunkt betrllgt 

= 100 (I 6381-120) = 1353°/. 
z llO + 12814 • ° 

2. Flir u = 100 wird 

100 (4883-120) ° 
.z=l00 1+ 12229 =1,389/0 , 

Der Bestand ist mithin noeh nieht hiebsreif, da 1,389 > 1,353. 
3. Fiir u = 120 wird 

= 100 (1 + 7913-120) = 13340/ 
z 120 12 963 ' 0' 

Der Bestand hat somit die Hiebsreife libersehritten, da 1,334 < 1,353. 
FUr die Bod enr ein ertrags wirtseh aft lautet der analoge Ausdruek fUr 

das Wertszunahmeprozent (S. 246) 
B+V 

z=p+~.p. 
u 

Wenn p = 3, Bso = 1057, V = 300, wird ffir u = 110 
_ 1057 + 300 _ ° 

z - 3 + 12814 .3 -:- 3,318 /0' 

d.h. wenn der Bestand das Grundkapitall057 + 300 mit 3% dureh seinen Werts
zuwaehs im 110. Jahre noeh verzinsen solIte, mliBte der Wertszuwaehs noeh 

') In vorstehender Form wurde dieselbe von L e h r entwickelt; vgl. Handb. 
der Forstwissensehaft, 1. Aufl., 1887, II, 92. 
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3,318 % sein. Tatsachlich betrl!gt derselbe aber zwischen dem 100. und 110. Jahre 
nur 1,79"10 und zwischen dem llO. und 120. Jahre .nur 1,40 % (S.254). Die finan
zielIe Hiebsreife ist also langst iiberschritten. 

2. Die Hiihe und das Wesen der Umtriebszeit der 
Waldreinertragswirtschaft. 

A. Die Umtriebszeit des groBten Waldreinertrages ist hoher als die 
des groBten Bodenreinertrages, und zwar auf den besseren Bonitaten 
urn ungefahr 30-40 Jahre, auf den schlechteren Bonitaten urn 40-60 
und mehr Jahre. Auch fUr diese Umtriebszeit gilt die Regel, daB 
si~ auf ein urn so spateres Bestandsalter falIt, je geringer die 8tand
ortsgiite bzw. je langsamer del' Wuchs ist. 

Der tatsachliche Unterschied zwischen dem hochsten Waldrein
ertrag und dem del' nachfolgenden nachsten Abtriebszeiten ist in der 
Regel so gering, daB aueh hie I' praktiseh mehr eiu Zeitraum als ein 
bestimmtes J ahr in Betracht kommt. 

Die hohen Umtriebszeiten der Waldreinertragswirtschaft bedeuten 
an sich eine Verlustwirtsehaft, weil aueh unter derVoraus
setzung, daB die Bestande bis zu ihrem Abtriebe gesund nnd ge
schlossen bleiben, ihr Wertszuwachs in den hohen Altern geringer 
ist als die hierfUr aufzuwendenden Produktionskosten. Diesel' Verlust' 
wird abel' im wirklichen Wald noeh dadnrch vergroBert, daB in den 
alten Bestanden in del' Regel viel Faulholz und Troekenholz anfalIt, 
wodureh aneh die Zahl der Znwachstrager sich vermindert, und daB 
die kiinstliche und naturliche Verjungung auf den infolge del' Licht
steHung mit Gras und Unkrautern sich bedeckenden Boden in hohem 
Grade ersehwert wird. Hohe Umtriebszeiten schwachen die Pro
duktivitat des Waldbodens. 

Volkswirtschaftlich kommt der Umstand in Betracht, daB mit den 
hohen Umtriebszeiten del' Waldreinertragswirtschaft weniger Holzmasse 
auf del' gegebenen Waldflache durchschnittIich-jahrIich erzeugt wird als 
mit den niedrigeren Umtriebszeiten del' Bodenreinertragswirtschaft. 

B. Del' Waldreinertrag ist das Einkommen d~s schuldenfreien 
Waldbesitzers und enthl1It das Einkommen aus dem Bodenkapital 
(Bodenrente) und aus dem Holzvorratskapital. 

Der jahrIiche Waldreinertrag del' normalen Betriebsklasse setzt sich 
zusammen aus den Zinsen des Bodenertragswertes del' eingehaltenen 
Umtriebszeit und den Zinsen des "Erwartungs- odeI' Kosten- odeI' Ren
tierungswertes des Normalvorrates, welcher sich unter Zugrundelegung 
des Bodenertragswertes del' eingehaltenen Umtriebszeit berechnet (8.144). 
Del' Anteil der Bodenrente einerseits und des Normalvorratszinses 
andererseits ist fUr jede Umtriebszeit eine gegebene GroBe. 

Fur unseren Fichtenwald ergeben sich folgende Verhaltnisse durch
schnittlich fUr das Hektar: 
u = . . . . . .. 40 50 60 70 80 90 100 no 120 Jahre 
Waldreinertrag 40,90 69,16 98,08 121,26 141,19 153,58 160,92 164,41 163,97 M. 

Hiervon treffen auf (vgl. Anhang Fichte II. Bonitl1t) 
Bodenrente ... 14,22 23,31 29,49 31,53 31,71 29,88 27,45 24,99 22,68 M. 
Holzkapitalzins 26,68 45,85 68,59 89,73 109,48 123,70 133,47 139,42 141,29 " 
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Wenn man yom Waldl'einel'tl'ag die Rente des Bodenel'tl'agswertes 
abzieht, el'halt man den Zins des Holzvol'l'atskapitals. 

Bei del' 80 jahl'igen Umtl'iebszeit vel'halt sich die el'wil'tschaftete 
Bodenl'ente zum Holzvol'l'atszins wie 100: 345, bei del' 1l0jahrigen 
Umtriebszeit wie 100: 558. 

Vom Waldl'einertrag del' 80jahl'igen Umtl'iebszeit tl'effen auf den 
Holzvol'ratszins 77,60;0, bei del' 1l0jahrigen Umtriebszeit 84,8 0/0. 

Urn e i n e Mark Bodenrente zu el'zielen, miissen aufgewendet 
werden: bei del' 80jahl'igen Umtriebszeit 3,45 M., bei del' 1l0jahrigen 
5,58 M. Holzkapitalzins. 

C. Die GroBe des Waldreinertl'ages kann an sich nie
mals einen MaBstab fiir die Rentabilitat del' Wirtschaft 
b il den. Zwei Betriebsklassen, die jahrlich genau den gleichen Rein
ertrag liefern, konnen eine ganz verschiedene Verzinsung aillweisen, 
ebenso kann del' hohere Waldl'einertrag del' einen Betriebsklasse zu 
einem kleineren Vel'zinsungsprozent fiihren als del' niedrigere Wald
reinel'tl'ag einer anderen Betl'iebsklasse. Ausschlaggebend fiir die 
Rentabilitat eines Betl'iebes ist eben nicht del' Reinertrag allein, son
del'll die GroBe des Kapitals, welches den Reinertrag hel'vorbringt. 

Beispiel!). Von zwei Buehenbetriebsklassen zu je 100 ha wird die eine im 
gew5hnliehen Hochwaldbetrieb, die andere im Liehtungsbetrieb bewirtsehaftet. 
Jede im 100jithrigen Umtrieb. 

Die jlthrliehen Ertrltge sind 

A. Hoehwal db etrie b 

AlOO = 4500 M. 
Dao 80 
D50 150 
D70 320 
D BO 350 

Sa. = 5400M. 

B. Lieh tungsbetrieb 
AlOO = 3600 M. 
Dao 80 
D50 = 150 
D70 = 1030 
Dso = 540 

Sa. = 5400 M. 
Die Kultur- und Verwaltungskosten k5nnen, weil sie fiir beide Betriebe als 

gleieh angenommen werden, auBer Ansatz bleiben. 

1. Untersuehung der Rentabilitltt mit Hilfe der Bodenertragswerte. 

Es bereehnen sieh, wenn p = 3"10, alB Bodenertragswert,e (brutto) fiir den 

A. Hoehwaldbetrieb' 395,27 M. 
B. Liehtungsbetrieb 459,31 M. 

Damit ist schon entsehieden, daB der Liehtungsbetrieb rentabler ist als der 
Hochwaldbetrieb, wenn an der 100jlthrigen Umtriebszeit festgebalten wird. 

2. Un tersueh ung der Ren t a bili tat d ureh Festste II ung der 
durehsehnittliehen Verzinsung. 

I. In der Annahme, daB der Bodenertragswert des Liehtungsbetriebes von 
459,31 M. der h5chste Ertragswert ist, welchel' dureh den forstliehen Betrieb 

') Dieses besonders eharukteristisehe Beispiel hat Lorey gegen Boses 
.Aiehpfahl" in der Allg. Forst- und Jagdzeitung 1898, Mitrzheft, entwiekelt. 
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realisiert werden kann, bedeutet derselbe zugleich den Tauschwert und Ver
mogenswert. Ein anderer forstlicher Bodenwert kommt nicht mehr in Betracht, 
d. h. 459,31 M. sind der Bodenwert. 

A. Hoc h w a I d bet r i e b. Die durchschnittliche Verzinsung erh!tlt man aus 

5400.100 
p = 100.459,31 + ~. 

Den Nor m a I v 0 rr a t N kann man nun entweder als Vermogenswert oder 
als Betriebskostenwert veranschlagen. 

a.) Berechnung des Vermogenswertes. Unterstellt man, daB der Boden
ertragswert der 100jlthrigen Umtriebszeit des Hochwaldbetriebes von 395,27 M. 
fiir diesen Betrieb ein Maximum ist, dann kann man den Normalvorrat nach 
dem Rentierungswert berechnen. Es ist demnach 

N = ~~g~ -100.395,27 = 180000 -39527 = 140473 M. 

und 
. _ 5400 . 100 _ 540 O~ _ 0 

p - 45931 + 140473 - 186404 - 2,90 10' 
b) Berechnung des Betriebskostenwertes. In diesem FaIle ist der 

Bodenwert von 459,31 M. zu nnterstellen. Es ist 

NK = [459,31 (1,03100 - 1) - 80 (1;0370 - 1) - 150 (1,0350 - 1) - 320 (1,0330 -1) 

nnd 

- 350 (1,0320 -1)] 0,~3 - 100.459,31 = 172985 M. 

_ 5400.100 "_ 540000 _ 0 

P - 45931 + 173015 - 218946 - 2,47 10' 

B. Lichtungsbetrieb. Die durchschnittliche Verzinsung erhalt man aus 

5400.100 
P = 100.459,31 + N' 

Ein Unterschied zwischen Vermtlgenswert und Betriebskostenwert des Normal
vorrates besteht hier nicht, da der Bodenertragswert von 459,31 M. auf diesen 
Betrieb zutrifft. Man kann daher den Normalvorrat ohne weiteres als Ren
tierungswert berechnen.Es ist 

N = ~4~~ _ 100.459,31 = 180000 -45931 = 134069 M. , 
und 

_ 5400. 100 _ 540000 _ 0 

P - 45931 + 134069 - 180000 - 3 10' 

II. Die Berechnung nach I ergibt die tatsltchlichen Verzinsungsprozente. 
Kommt es nur darauf an, festzustellen, welcher der beiden Betriebe reI a t i v 
rentabler ist, dann kann man auch bei beiden Betrieben von dem Bodenwert 
des Hochwaldbetriebes zu 395,27 M. ausgehen. 

A. Hoc h w a I d bet ri e b. Die durchschnittliche Verzinsung erhitlt man aus 

5400.100 
p = 100 . 395,27 + N . 

Ein Unterschied zwischen Vermogenswert und Kostenwert besteht nun hier 
nicht, weil der Bodenertragswert dem Betriebe entspricht. Man berechnet dem-
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naeh den Nonnalvorrat als Rentierungswert aus 

N = ~~~ -100.395,27 = 180000 - 39527 = 140473 M.; , 
demnaeh ist 

5400.100 
p = 39527 + 140473 

540000 -30' 
180000 - ;0. 

B. Liehtungsbetrieb. Die durehsehnittIiehe Verzinsung erhltlt man aus 

5400.100 
p = 100.395,27 + N 

Der Untersehied zwisehen.Vermllgenswert und Kostenwert des Normalvorrates 
tritt hier in die Erseheinung, weil der eingesetzte Bodenertragswert dies em Be
trieb nieht entsprieht. 

a) Bereehnung des Ve r m Il g ens w e r t e s. Derselbe ergibt sieh, wenn man 
den Bodenertragswert des Liehtungsbetriebs unterstellt, und zwar als Rentierungs
wert. Es ist 

5400 
N = 0,03 - 100.459,31 = 134069 M. 

lmd 
I _ 5400.100 _ 540000 -311 0 
,p - 39527 + 134069 - 173596 -, 10. 

b) Bereehnung des Betriebskostenwertes. Derselbe ergibt sieh aus 

NK = [395,27 (1,03100 -I) -- 80 (1,0370 - 1) -150 (1,0350 - 1) -1030 (1,0330 - I) 

20 ] 1 - 540 (1,03 - 1) 0,03 - 100 . 395,27 = 101624 M. 

Demnaeh wird 
_ 5400 .100 _ 540000 _ 0 

P - 39527 + 101624 - 141151 - 3,83 jO. 

III. Unrichtig wltre es, die Verzinsung eines jeden der beiden Betriebe mit 
dem von jedem verwirkliehten Bodenertragswert zu bereehnen. In diesem FaIle 
wiirde man ffir beide Betriebe 3 % erhalten. 

IV. Vergleichung der Bodenreinertragswirtschaft und 
Waldreinertragswirtschaft in bezug auf den jahrlichen 

Betrieb (Betriebsklasse). 

1. Die Verzinsung der Produktionskapitalien. 

Der Begriff des Waldreinertrages ist an keine bestirnrnte Urntriebs- . 
zeit gebunden, sondem nur an den jabrlieben nacbhaltigen Ertrag 
der Betriebsklasse. Jede norrnale Betriebsklasse kann einen jahrlicben 
Waldreinertrag Hefem, gleichgiiltig. auf welche Urntriebszeit sie sicb 
aufbaut und nach welcben Gesichtspunkten dieselbe festgestellt wurde. 

Die Bezeichnung "Waldreinertragswirtschaft" darf daher nicbt so 
gedeutet werden, als ob nur diese beirn nachhaltigen Betrieb jabrlich 
einen Waldreinertrag erziele. Aucb die nacb den Grundsatzen der 
Bodenreinertragswirtsc~aft bewirtschaftete Betriebsklasse liefert jahrlich 
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einen Waldreinertrag. Der grundsatzliche Unterschied zwischen beiden 
Wirtschaftssystemen liegt aber darin, daB die Waldreinertragswirt
schaft den Waldreinertrag als solchen als fiihrende GroBe betrachtet, 
die Bodenreinertragswirtschaft dagegen nur die im Waldreinertrag 
entbaltene Bodenrente. Erstere verlegt daber den Umtrieb auf jenes 
Bestandesalter, fUr welches sich der durchschnittliche Hochstbetrag 
des Waldreinertrages berechnet, und steUt keine U ntersuchung dar
fiber an, wie groB der Anteil der Bodenrente einerseits und des 
Holzvorratszinses andererseits in demselben ist. Wenn nur der Wald
reinertrag an sich und als Ganzes ein Maximum ist. Die Boden
reinertragswirtschaft dagegen nimmt den Waldreinertrag nicht unbe
sehen hin und luBt sich durch seine GroBe an sich nicht tauschen. 
Sie ist nur mit dem Waldreinertrag zufrieden, der den Hochstbetrag 
der erwirtschaftbaren Bodenrente in sich enthaIt. 1st dies' der Fall, 
dann verzinst sich auch das HolzvOlTatskapital zu dem unterstellten 
WirtschaftszinsfuB. Die Bodenreinertragswirtschaft analysiert als€> die 
beiden Bestandteile des Waldreinertrages. 

Besonders klar tritt der Unterschied beider Wirtschaftssysteme 
hervor, wenn man die Verzinsung der Produktionskapitalien 
miteinander vergleicht. 

Bei der Bodenreinertragswirtschaft verzinst sich das Boden- und 
Holzvorratskapital zu dem unterstellten Wirts0baftszinsfuB, die Wald
reinertragswirtsehaft dagegen erzielt ein geringeres Verzinsungs
prozent. Denn die Bodenreinertragswirtsehaft duldet grundsatzlich 
keinen Bestand im Walde, dessen Wertszuwaehs dauernd kleiner ist 
als der zu seiner Erzeugung aufzuwendende Kostenaufwand (s. Weiser
prozent). Daher steht aueh bei der Bodenreinertragswirtsehaft die 
GroBe des Holzvorratskapitals in einem finanziellen Gleichgewicbts
verhaltnis zu dem jahrlich anfallenden Waldreinertrag. Die Wald
reinertragswirtsehaft dagegen muB, um den hochsten Waldreinertrag 
zu erreichen, sehr hohe Umtriebszeiten einbalten und deshalb einen 
unverhaltnismaBig groBen Holzvorrat dauernd anhaufen. Die Bestande 
des Holzvorrates aber, welche die finanzielle Abtriebszeit bereits hinter 
sich haben, sind ein fressendes Kapital, weil ihr jahrlicher Wert
zuwachs kleiner ist als ibr Unterhaltungsaufwand ("Faule Gesellen" 
nach PreBler). Sie drucken daher mit ihrer Unterbilanz das dureh
schnittliche Verzinsungsprozent des ganzen Waldes unter den Wirt
schaftszinsfuB herab. 

Kaufmannisch gesprochen ist die Waldreinertragswirtschaft fiber
kapitalisiert. Der Zinsendienst ibres Holzvorratskapitals schmalert 
dauernd die Dividende. 1m Verhaltnis 'zu dies em ist auch der groBte 
Waldreinertrag noch zu klein. 

Folgendes analoge Beispiel dient zur Erlauterung. Ein Hausbesitzer hat 
sein zweisWckiges Haus auf Grund eines jahrlichen reinen Mietsertrags von 

4000 M 100 000 M k ft S · A 1 k ·t I . t . h I 4000 . 100 . urn . ge au. em n age apl a verzms SIC a so zu 100000 

= 4 0/0. Er entschlieBt sich nun, ein ,drittes Stockwerk mit einem Kapitalauf
wand von 30000 M. aufzubauen, und verspricht sich von demselben einen Miets
ertrag von 1200 M. In Wirklichkeit erzielt er aber nur 600 M. Sein Anlagekapital 
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. . I h (4000 + 600) 100 3540 D' . V verzmst sleh a so nul' me r zu 100000 + 30000 =, /0. lese germgere er-

zinsung riihrt davon her, daB das Anlagekapital fiir das dritte Stoekwerk sieh 

nur zu 6:0~~ = 2 % verzinst. Dadureh wird die gesamte Verzinsung des Rauses 

. 100000.4 + 30000.2 
heruntergedriiekt, so daB dIesel be nur mehr 130000 = 3,54 0J0 

betrligt. SoU ten 4% realisiert werden, dann miiBte das dritte Stoekwerk 1200 M. 
(4000 + 1200) 100. . 

abwerfenj alsdann witre 130000 = 4 °,0. - Das dntte Stoekwerk ent-

spricht dem Teil des Holzvorrates der 'Valdreinertragswirtsehaft, welcher sich 
nicht mehr voU verzinst. Das zweistockige Haus geWllhrt jlihrlieh nul' 4000 M. 
Einnahme, dagegen abel' auch die verlangte 4pl'oz. Verzinsung des Anlagekapitals 
von 100000 M. - Bodenreinertragswirtschaft. Das dreistockige Raus gewi!.hrt 
zwa1' eine Einnahme von 4600 M., abel' das Anlagekapital ist aueh urn 30000 M. 
hl:lhe1', und die gesamte Verzinsnng betrligt nur 3,54 % - Waldreinertragswirt
sehaft. 

Be i s pie 1. A. Eine normale Fichtenbetriebsklasse von 110 ha 
liefert folgende Watdreinertrage (S. 147, 266; vgl. Abb. 6 S. 150) 

a) bei 110jahrigem Umtrieb 110.164,41 = 18085 l\L 
b) bei 80jahrigem Umtrieb 110.141,19 = 15 531M. 

Del' Bodenertragswert del' finanziellen 80 jahrigen Umtriebszeit ist 
fUr p = 3 Ofo 1057 M. pro Hektar, fUr 110 ha also 116270 M. Da 
dies del' hochste erl'eichbare Bodenwert ist, ist er zugl.eich auch del' 
Bodentausch- und Vermogenswert. 

Der Vermogenswert des Normal von'ates wul'de auf S. 148 
berechnet: 

a) fiir die 110jahrige Umtriebszeit auf 638243 M., 
b) fiir die 80jahrige Umtriebszeit auf 401430 M. 

Die durchschnittliche Verzinsung ist daher: 

a) fur die 110jahl'ige Umtl'iebszeit 

_ 18085,100 _ 18085.100 _ 2 400/ . 
P-116270+638243- 754513 -, 0, 

Dieses Vel'zinsungsprozent stellt dasMittel aus folgenden Teil
vel'zinsungen VOl': 

a) Verz in sun g del' 1-79 j ii h rige n Be s til nde (1. u. II. Stock
wel'k) 

11 295 . 100 _ 11 295 . lOO _ ° 
P = 80.1057 + 291940 - 376500 - 3 /0. 

fJ) Vel'zinsung del' 80-:-109jahl'igen Bestande (III. Stock
werk). 

Auf die 80-109 jahrigen Bestande entfallen von dem Waldreinertrag 
18085 -11295 = 6790 M. und von dem gesamten Holzvorratswert 

Endres, Waldwertrechnnng und Forststatik. 4. Auf!. 18 
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638243 - 291940 = 346303 M. (S. 148); daher 

6790. 100 6790. 100 
P = 30.1057 + 346303 = 378010 = 1,80 %. 

SoUte sich das Kapital zu 3 % verzinsen, dann miiBte der Wald
reinertrag 22635 M. sein. 

b) fii r die 80 j ahrige Um tri e b sz eit 

"= 15531.100 _15531.100_ 36/ 
,.. 116270 + 401430 - 517700 - 0. 

Anstatt des Vermogenswertes konnte man beim 110jahrigen Umtrieb 
auch den Betriebskostenwert des Normalvorrates einsetzen. Da letzterer 
groBer ist als ersterer, wird p < 2,40 % • 

B. Dieselbe Rechnung kann man auch fiir ein Hektar durch
fiihren. Es ist der Waldreinertrag pro Hektar 

bei del' 110jahrigen Umtriebszeit . 164,41 M., 
bei der 80jahrigen Umtriebszeit . 141,19 M., 

ferner del' durchschnittliche Normalvorratswert pro Hektar 

f d · 10' U . b . 638243 580221 M iir Ie 1 J. mtne SZeIt 110 = , ., 

80' ~01430 = 3649 36 M. 
"" J. " llU ' 

Mithin ist die durchschnittliche Verzinsung pro Hektar 

f d · 10'U 'b . _ 164,41.100 16441_ 2 4:0°/ 
iir Ie 1 J. mtrIe SZeIt: p - 1057 + 5802,21 6859,21 -, / ° 

141,19.100 _ 14119 _ 30/ 
" ,,80j. " : p = 1057 + 3 649,36 ~ 4706,36 - 0. 

Zur Verzinsung von 3% ware bei der 1l0jahrigen Umtriebszeit 
ein Waldreinertrag von 205,78 M. je ha notig. 

2. Die Hohe des Einkommens. 
Die Bodenreinertragswirtschaft gewahrt dem Wald

besitzer aus dem Kapital, welches er zur Durchfithrung 
der Waldreinertragswirtschaft anlegen muB, ein groBeres 
Gesam teinkommen als die Waldreinertrags wirts chaft. 
Von del' gegebenen Waldfliiche abel' erzielt der Wald
besitzer durch Einhaltung der Waldreinertragswirtschaft 
ein groBeres Einkommen als durch Einhaltung der Boden-
I' e i n e I' t I' a g s w i r t s c h aft. -

Das ist so zu verstehen. Die hohere Umtriebszeit del' Waldrein
ertragswirtschaft fiihrt auch zu einem hOheren jahrlichen Waldrein
ertrag. Aber diese hoheren jahrlichen Bareinnahmen sind nicht groB 
genug, um das auch hohere Holzvorratskapital voll zu verzinsen. 
Wenn die volle Verzinsung gegeben sein soUte, miiBte der Wald
reinertrag noch viel groBer sein als er tatsachlich ist und sein kann. 
Die Unterbilanz riihrt eben von den Bestanden her, welche die finan-
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zielle Umtriebszeit bereits hinter sich haben. Geht nun der Wald
besitzer von der Umtriebszeit der Waldreinertragswirtschaft auf die 
der Bodenreinertragswirtschaft herunter, dann geniigt ein viel kleinerer 
Holzvorrat zur Aufrechterhaltung des jabrlichen Betriebes. Denn je 
hober die Umtriebszeit, urn so groBer muB der vorhandene Holz
vorrat sein. Der VorratsiiberschuB, der sich durch den Dber
gang von der hoheren Umtriebszeit zu der niedrigen finanziellen 
ergibt und der aus den Bestanden besteht, welche sich nicht mehr 
zu dem unterstellten WirtscbaftszinsfuB verzinsen, wird mi thin 
frei zum Verkauf. Legt der Waldbesitzer das Geld aus dem so 
fiiissig gemachten HolzvorratsiiberschuB durch Ankauf einer anderen 
Waldfiache oder sonst in irgend einer Weise v 0 II v e r z ins lie han, 
dann erhalt er mehr Rente, als wenn er denselben im Walde belassen 
hatte. Somit gewahrt die Bodenreinertragswirtschaft ein groBeres 
Gesamteinkommen als die Waldreinertragswirtschaft, weil sie von 
dem Vermogen des Waldbesitzers nur so viel zur Waldwirtschaft 
verwendet als sich zu dem geforderten WirtschaftszinsfuB wirklich 
verzinst und den iibrigen nicht mehr verzinslichen Teil dem Wald
besitzer zur anderweitigen Verwendung iiberlaBt. 

Beispiel. Die vorige Fichtenbetriebsklasse von 110 ha liefert 
beim 110jahrigen Umtrieb 18085 M. Waldreinertrag, 
beim 80jahrigen Umtrieb 15531 M. Waldreinertrag, 

somit beim finanziellen 80jahrigen Umtrieb um 
18085 - 15531 = 2554 M. weniger 

als beim 110jahrigen Umtrieb. 
Diese Mindereinnahme wird aber durch den Zins des durch die 

Umtriebsherabsetzung frei werdenden Holzvorratskapitals reicb,lich 
wieder wett gemacht. 

Es betragt der Wert des Normalvorrates 
beim 110jahrigen Umtrieb . 638243 M., 
beim 80 jahrigen Umtrieb . 401430 M. 

Wenn der Waldbesitzer von der 110jahrigen auf die 80jahrige 
Umtriebszeit heruntergeht, kann er den HolzvorratsiiberschuB von 

638243 - 401430 = 236813 M. 
aus dem Walde herausziehen. Legt er denselben mit 3 % ander
weitig verzinslich an, dann erhalt er biervon eine jahrliche Rente von 

236813.0,03 = 7104 M. 
Das Gesamteinkommen aus dem Vermogen des Waldbesitzers 

betragt demnach jahrlich bei Einhaltung 
des 110jabrigen Umtriebes 
des 80jahrigen Umtriebes = 15531 + 7104 = 

Somit jahrliches Mehreinkommen infolge des 
80j ahrigen Um triebe s 

18085 M., 
22635 M. 

4550 M. 
Bei einem Waldkomplex von 1100 ha macht also die jahrliche 

Mehreinnahme 45500 M. aus. 
18* 
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Es ist selbstverstandlich, daB man in einem groBeren Waldkomplex 
den Dbergang von del' hoheren znr niedrigeren Umtriebszeit und 
den Einschlag des dadurch entstehenden Holzvorratsuberschusses nicht 
von einem Jahre auf das andere ausfiihren kann. Wenn auch eine 
Dberfi.tllung des Holzmarktes, namentlich mit Nadelholz, infolge 
erhohten Angebotes in Deutschland nicht' mehr zu befiirchten ist, so 
wird man doch andererseits die jeweilige l\1arktkonjunktur immer 
im Auge behalten miissen. Auch die Riicksichten auf die Hiebsfolge, 
den Transport des Holzes, auf die Wiederverjiingung usw. diirfen 
nicht auBer acht gelassen werden. 

Finanzpolitisch ist ein fliissig gemachter Holzvorratsi.iberschuB keine 
Rentennutzung (Einkommen), sondern eine Kapitalnutzung; denn um 
den Betrag desselben wird das Waldkapital kleineI'. Vom Standpunkt 
einer gesunden Finanzpolitik aus muB daher del' Waldbesitzer das 
herausgezogene Kapital als solches reservieren und sich nur mit 
dem ZinsengenuB begnugen. Darauf beruht die Idee des For s t -
reservefonds. 

Wenn die Nutzung eines Vorratsiiberschusses nach forstwirtschaft
lichen Regeln erfolgt, so ist namentlich beim GroBwaldbesitz n i c h t 
zu befiirchten, daB die theoretisch sich berechnende 
Mindereinnahme del' Bodenreinertragswirtschaft ~ wenn die 
Erganzung durch die Rente des herausgezogenen Holzvorratskapitals 
auBer Ansatz bleibt - tats a chli c h a uf die D a ue rein tr itt. 
Der Waldbesitzer wird in vYirklichkeit auch aus seinem nach den 
Grundsatzen der Bodenreinertragswirtschaft bewirtschafteten Wald 
ungefahr dasselbe Einkommen (Waldreinertrag) beziehen wie bei del' 
Einhaltung der Umtriebszeit der Waldreinel'tragswil'tschaft. Denn die 
finanzielle Umtriebszeit neigt mit zwingender Konsequenz nach jenen 
Bestandsaltern, in welchen die marktgangigsten Sortimente erzeugt 
werden. Fallt del' Wettbewel'b del'jenigen Sortimente, welche vom 
Handel eigentlich nicht begehrt sind, abel' weil sie zum Verkauf kommen, 
auch mit gekauft werden, weg (Starkholz), dann werden die Preise 
des eigentlichen marktgangigen Holzes steigen und den Ausfall decken. 

Zu diesel' Annahme bel'echtigt auch del' Umstand, daB die d u I' C h -
schnittliche Massenproduktion bei Einhaltung del' finanziellen 
Umtriebszeit in del' Regel groBer ist als bei Einhaltung del' Umtriebs
zeit del' Waldreinertl'agswil'tschaft. Un sere Fichtenbetriebsklasse zu 
110 ha liefert bei 110 jahl'igem Umtrieb jahrlich einen Holzertrag 
(mit Durchforstungen) von 11 fm pro Hektar, also im ganzen von 
1209 fm, bei del' 80jahrigen Umtriebszeit einen'Holzertrag von 12,6 fm 
pro Hektar, also im ganzen von 1386 fm. Das sind jahrlich 177 fm 
odeI' 14,7 % mehr Holzmasse bei del' 80jahrigen Umtriebszeit. 

V. Die rechnerischen Grundlagen 
del' Waldreinertragswirtschaft im Vergleich zu jenen del' 

Bodenreinertragswirtschaft. 
A. La3t man die Durchforstungsertrage und die Kosten auGer 

Betracht, dann laulet die grundsatzliche Formel 
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Au h Au - NE . 0,0 p 
del' Bodenreinertragswirtsehaft odeI' aue , 

1,Opu-1 u 

del' Wald1'einel'tragswirtsehaft Au .. 
u 

Beide Systeme gehen also bei del' Bereehnung del' 
Umtriebszeit von del' Flaeheneinheit (Hektar) aus. Beim 
jahrliehen Betrieb besteht del' Untersehied darin, daB· die Bodenrein
ertragswirtsehaft die Zinsen des Holzvorratskapitals abzieht, die Wald
reinertragswirtsehaft dagegen nieht. 

B. DieBodenreinertragswirtsehaft l'echnet mitZinses
zinsen, die Waldreinel'tragswirtsehaft bringt auch fur die 
zu versehiedenen Zeiten fallig werdenden Ertrageund Ausgaben 
keine Zinsen in Anreehnung. 

Um ihrer Theorie "ein mathematisehes Mantelchen umzuhangen", 
wie G. Kraft sieh ausdriiekt, haben die Verteidiger del' Waldrein
ertragswirtschaft den Vel'such gemaeht zu beweisen, daB aueh die 
W aldre.in ertra g swirtschaft auf del' Zinseszi nsrechnung 
b eruh e und nul' sie die volle Verzinsung des Waldkapitales herbeifiihl'e. 
Zu dies em Zwecke wird del' hoehste Waldreinertrag in die Bodenrente 
und den Holzvorratszins zel'legt, jedes diesel' beiden Elemente mit 
dem angenommenen WirtsehaftszinsfuB kapitalisiert und das so er
haltene Bodenkapital und Holzvorratskapital zusammen als Wald
kapital in den Divisor del' Formel fur die durehsehnittliche Ver
zinsung eingesetzt. Da dieses Waldkapital nichts anderes ist als del' 
kapitalisiel'te, im Dividenden stehende Waldreinertrag, so m uB d as 
sieh ergebende Verzinsungsprozent immer gleieh dem 
unterstellten WirtsehaftszinsfuB werden, und zwar fiiT jeden 
Umtrieb und bei jedem ZinsfuB~ 

In unserem Beispiel setzt sieh del' Waldl'einel'tl'ag del' 110 jahl'igen 
Umtriebszeit von 164,41 M. pro Hektar zusammen aus 24,99 M. 
Bodenl'ente und 139,42 M. Kapitalzins (S. 268 f.). Demnaeh wil'd nach 
dem ZirkelsehluB del' Waldreinertl'agswil'tsehaft 

. _ 164,41.100 __ 164,41. 100 _ 3°/ 

.p - 24,99 139,42 - 833 + 4647 - O. 
--+--
0,03 0,03 

Die Bodenreinel'tl'agswirtsehaft l'eehnet (S. 274) 

= 164,41. 100 = ,> 4°1 
:p 1057 + 5802 -, o. 

Den Maximalwel't An nannte Bose den "Aiehpfahl". 
u 

C. Die ziffermaBigen Gl'undlagen sind fill' die Boden
l'einel'tl'agswil'tsehaft dieselben wie fur die Wald1'eine1't1'agswi1'tschaft. 
Aueh die letzte1'e muG, urn ih1'e Umt1'iebszeit zu bestimmen, die 
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mutma13lichen Massenertrage, die z. B. ein jetzt 35 Jahre alter Be
stand in Zukunft lieferu wird, einschatzen. 

D. Das Steigen odeI' Fallen del' Ertrage und Kosten 
hat auch bei del' Waldreinertragswirtschaft stets die A.nderung del' 
Umtl'iebszeit zur Folge. Eine El'hOhung del' Kulturkosten und des 
Wertes del' Abtriebsnutzung schiebt die Umtriebszeit hinaus und um
gekehrt. Eine Zunahme del' Durehfol'stungsertrage drlickt die Um
triebszeit herab, eine Verminderung derselben erhoht sie 1). Die Ver
waltungskosten haben auf die Hohe del' Umtriebszeit keinen Einflu13. 

VI. Die sonstigen Umtriebszeiten. 

1. Die Umtriebszeit des grofHen Holzmassenertrages. 
Darunter ist die Umtl'iebszeit zu verstehen, bei deren Einhaltung 

del' Bestand den gro13ten jahl'lichen Dul'chschnittsel'tl'ag an Holzmasse 
liefert. Sie rallt auf den Zeitpunkt, in welehem 

Mu+ma ... mq 

u 

kulminiel't (Mu = Abtriebsmasse, ma ... Durchforstungsmasse). In 
dies em Zeitpunkt wird del' jahrliche Durchschnittszuwachs gleich dem 
laufend-ji:thrigen Zuwaehs (analog Abb. 7 S. 233, ferne l' zu vel'gleichen 
S. 266). 

Nach den neueren Ertl'agstafeln fallt diese Umtriebszeit auf folgende 
Bestandsalter : 

Standorts-
Kiefer Fich te Tanne Buche 

klasse 
(Schwappach (Schwappach (Eichhorn (Grundner 

1908) 1902) 1902) 1904) 

I 60 I 90-100 I 80 llO 
II 60 I 90-100 I 80-100 110-120 

III 60-70 I 90 

I. 
100 llO-120 

1 

I 
IV 70-80 I 100 120 llO-120 

i 

Die Umtriebszeit des gro13ten Massenertrages beherrschte die Fol'st
wil'tschaft bis in die 2. Halfte des 19. Jahrhundel'ts hinein. 

Die Fol'muliel'ung ihres Prinzips reicht in das 18. Jahrhundert 
zul'iick, als man den Eintritt einer Holznot beflirchtete. Da die Auf
gabe del' Forstwirtschaft fast ausschlieJ3lich auf die Erzeugung von 
Bl'ennholz gerichtet war, hatte dieses Wirtschaftsziel eine innel'e Be
rechtigung. Man war abel' libel' die Mittel, es zu erreichen, im un
klal'en. Solange die El'tragsverhaltnisse del' einzelnen Holzarten 
wissenschaftlich nieht festgelegt waren, glaubte man die gro13te Holz-

1) L e hr im Handbuch der Forstwissenschaft, 1. Aufi., II, 91; 2. Aufl., III, 156. 
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masse auf der gegebenen FHiche durch Einhaltung m6glichst hoher 
Umtriebszeiten zu gewinnen. Erst durch die seit den 1870er Jahren 
ver6ffentlichten Holzertragstafeln wurde bekannt, daB die Kulmination 
des durchschnittlichen Massenzuwachses eher eintritt, als man ver
mutete, und zwar im allgemeinen urn so friiher, je besser der Stand
ort ist. 

Durch die epochemachende Wandlung, die in den Zielen der 
forstlichen Produktion mit den 1860 er Jahren dadurch eintrat, daB 
die Mineralkohle den Brennholzverbrauch einschrankte und die auf
strebende Industrie einen rasch steigenden Bedarf an Nutzholz hatte, 
wurde der Waldwirtschaft ein anderer Weg vorgezeichnet: ihr Ziel 
war von da an die Erzeugung von Nutzholz. Damit wurde die 
Massenumtriebszeit an sich gegenstandslos, weil es bei der Nutzholz
wirtschaft nicht sowohl auf die Masse als auf deren Wert ankommt. 
Mit der vollen Entfaltung der modern en Volkswirtschaft wurde auBer
dem auch die Waldwirtschaft ihres naturalwirtschaftlichen Charakters 
entkleidet und in die Klasse der privatwirtschaftlichen Erwerbszweige 
versetzt. Ausschlaggebend ist nunmehr die Wertserzeugung, nicht 
die Massenerzeugung. 

2. Die technische Umtriebszeit. 
Darunter versteht man jene Umtriebszeit, bei welcher der Bestand 

das fUr die verschiedenen Verwendungszwecke brauchbarste Material 
liefert. Dieser Grundsatz ist kameralistischen Ursprungs und hat nur 
das Bediirfnis der Holzverbraucher im Auge. Vor del' Erbauung del' 
Eisenbahnen undo WasserstraBen war jedes Gebiet auf die Holz
produktion seiner· nachsten Umgebung angewiesen. Deshalb war die 
volkswirtschaftliche Forderung, daB die Waldwirtschaft, in erster 
Linie die Staatswaldwirtschaft, Gewerbe und Industrie- mit den not
wendigen Holzsortimenten versorgt, wohl gerechtfertigt. Bei der 
herrschenden Bestandsform, der Plenterwirtschaft, war dieselbe leicht 
zu erfiillen, und bei gleichalterigen Bestanden suchte man dem Prinzip 
durch m6glichst hohe Umtriebszeiten gerecht zu werden. In einzelnen 
Fallen kann ffir die Bewirtschaftung der Staatswaldungen dieser 
Gesichtspunkt auch heute noch Beriicksichtigung verdienen, wenn 
del' Staat seinen Waldbesitz mittelbar zur Erfiillung 6rtlicher sozial
politischer Aufgaben heranziehen muB. 

Der der technischen Umtriebszeit zugrunde liegende Gedanke, die 
Holzsortimentenerzeugung den Bediirfnissen des Marktes und der 
N achfrage anzupassen, ist zweifellos ein gesunder und stimmt auch 
mit den Forderungen der Bodenreinertragswirtschaft iiberein. Nur 
muB man noch einen Schritt weitergehen und auch die Produktions
kosten in Rechnung ziehen. 

3. Die physische (physikalische) Umtriebszeit. 
Dieselbe wurde friiher nach verschiedenen Gesichtspunkten definiert. 

Die einen verstanden darunter jenen Umtrieb, bei des sen Einhaltung 
die natiirliche Wiederverjiingung am sichersten sei. Bei Hochwaldungen 
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ware demnach das Alter der ausgiebigsten Samenproduktion und die 
Zeit der gUnstigsten Bodenverfassung, bei :M:ittel- und Niederwaldungen 
die Dauer der Ausschlagflihigkeit der StOcke zu beriicksicbtigen. Von 
diesem Gesichtspunkte aus diirfte in Hochwaldungen der Umtrieb kein 
sehr hoher sein, da erfahrungsgemaB aUe Bestande sich nur mehr 
schwer natiirlich verjiingen lassen. - Andere verstanden unter diesel' 
Umtriebszeit den Zeitpunkt, in welchem die natiirliche "Reife" des 
Holzes odeI' das A ufhoren der natiirlichen Lebensfunktionen des 
Baumes eingetreten ist. Nach del' Holzordmmg fUr Oberbayern vom 
Jahre 1536 sollte nul' "erwachsen und zeitig Holz" gehauen werden. 

Fiinfte I' A b s chn itt. 

Der Einflu13 der Zeit auf die Rentabilitat der 
Forstwirtschaft. 

Der wichtigste Faktor fUr die Rentabilitat del' Forstwirtschaft ist bei 
sonst gleichen Umstanden die Z ei t. Von zwei Wirtschaftsverfahren 
ist allgemein jenes das l'entablere, welches die gleichen Eiunahmen in 
der kiirzeren Zeit einbringt. Del' Zinsenverbrauch langer Produktions
zeitrilume hebt in der Regel die hoheren Bareinnahmen derselben 
vollstandig auf. Dies beweisen folgende schematische Beispiele. 

I. 
Ein Haubarkeitsertrag von 10000 M. gibt bei Vernachlassigung del' 

. . 10000 
Durchforstungsertrage und del' Ausgaben nach del' Formel ----

1,03u -1 
folgende Bodenertragswerte, d. h. folgende Gegenwartswerte, wenn 
p = 3 % ; 

Umtriebszeit Bodenwert Bodenrente 
80 Jahre 10000.0,10372 = 1037,20 M. 31,121\'1. 

100 " 10000.0,05489 = 548,90" 16,47" 
120 " 10000.0,02966 = 296,60" 8,90" 
150 " 10000.0,01201 = 120,10" 3,60" 
200" 10000.0,00271= 27,10" 0,80" 

Das heiBt also; Wenn die gleiche Flache aIle 80 Jahre 10000 M. 
liefert, so entspricht dies einer jahrlichen Rente von 31,12 M.; 
miissen abel' 200 Jahre abgewartet werden, bis 10000 M. eingehen, 
dann schmilzt die jahrliche Rente auf 0,80 M. zusammen. 

II. 
1. Liefert ein Boden aIle 100 Jahre eillen Abtriebsertrag von 

10 000 M., dann ergibt sich bei Weglassung der Durchforstung s
ertrage und del' Ausgaben fUr p = 3 0/0 ein 

10000 
Bodenertragswert von 100 = 548,90 M. 

1,03 -1 
und eine jahrliche Bodenrente von 548,90.0,03 = 16,47 1\'1. 
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a) Will man durch Einhaltung einer 120jabrigen Umtriebszeit die
selbe Bodenrente erzielen wie mit der 100jahrigen Umtriebszeit, dann 
ergibt sich der notwendige Abtriebsertrag der 120jahrigen Umtriebs
zeit aus der Gleichung 

1,03120 -1 

10 000 1,03120 - 1 
100 ' A120 = 10000. 100 ' 

1,03 - 1 1,03 - 1 

woraus A120 = 10000.1,8504= 18504 AI. 
Das heiBt: Zur Erwirtschaftung einer jahrlichen Bodenrente von 

16,47 M. bedarf es bei einer 100jahrigen Umtriebszeit eines Abtriebs
ertrages von 10 000 M., bei einer 120jahrigen Umtriebszeit eines Ab
triebsertrages von 18503,57 M. Selbst dann, wenn der Wertszuwachs 
des Bestandes vom 100. bis ZUlli 120. Jahre 8503,57 M. betragen 
wiirde, batte der Waldbesitzer aus dieser 20 jabrigen Umtriebsver
langerung nocb keinen Gewinn. 

b) Bei Einhaltung einer 150 jabrigen Umtriebszeit miiBte der Ab
triebsertrag 

103150 _ 1 
A150 = 10000. ' 100 = 10000 . 4,5697 = 45697 M., 

1,03 - 1 

c) bei Einbaltung einer 200 jabrigen Umtriebszeit 

103200 - 1 
A200 =10000. ' 100 =10000.20,2173=202173M. 

1,03 - 1 

sein, wenn die 150- bzw. 200 jabrige Umtriebszeit die gleicbe Boden
rente liefern sollte wie die 100jabrige. 

2. Legt man eine 80jabrige Umtriebszeit und einen Abtriebsertrag 
von 10000 M. zugrunde, so miiBte, wenn die gleiche Bodenrente erzielt 
werden solI, der Abtriebsertrag betragen fUr eine Umtriebszeit von 

90 Jabren 13796 M. 130 Jahren 47349 M. 
100 " 18897" 140" 63990" 
110 " 25753" 150" 86354" 
120 " 34967" 200" 382077 " 

3. Vergleicht man z. B. den Ertrag der Ficbte im 80jahrigen 
Umtrieb mit dem der Eiche im 300c und 400Jahrigen Umtrieb, so 
entspricht dem Abtriebsertrag der Ficbte von 10000 M. ein Abtriebs
ertrag der Eiche 

a) im 300jahrigen Umtrieb 
200 100 

A - 10000 1,03 .1,03 -1_ 7 36 M"ll" M von 300 - • 80 -, I lonen . ; 
1,03 -1 

b) im 400jabrigen Um tri e b 
200 200 

von A400 = 10000. 1,03 . 1~~3 - 1 = 141,50 Millionen M. 
1,03 -1 
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4. Liefert ein Eiehenbestand beim 150 jahrigen Umtrieb einen Ab
triebsertrag von 25000 M., so entsprieht demselben 

fUr den 200jahrigen Umtrieb ein Abtriebsertrag von 110600 M., 
" "300,, "" " ,,2 131 025 " 
" "400,, "" " ,,40960000 " 

Diese Abtriebsertrage zu leisten, geht uber die Kraft des Bodens. 
Die folgende Tabelle gibt den Faktor an, mit welchem man flir p = 3 % 

den Abtriebsertrag der 80, 90 .... jll.hrigen Umtriebszeit multiplizieren muB, urn 
den ffir die Bodenrentenhildung gleichwertigen Abtriebsertrag einer hOheren 
Umtriebszeit zu erhalten 

Umtrieb 

n+x 

90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
200 

( _ 1,03U + X _l) 
Au+x-Au· . 

1,03u -1 

u = 80 J. I" u ~ 90 J. 1 n = 100 J. 1 n = 110 J. 1 n = 120 J. 

1,03u + x -111,03u + x -li l ,03U + x _ lil,03U + x _ 1!1,03U + x_I 

1 0380 - 1 I 1 0390 - 1 1 03100 - 1 I 03110 - I 1 03120 - 1 , , , , , 

1,3796 
1,8897 
2,5753 
3,4967 
4,7349 
6,3990 
8,6354 

38,2077 

I I I I 
1,3698 
1,8667 1,3628 
2,5346 1,8504 1,3578 
3,4321 2,5056 1,8386 
4,6383 3,3862 2,4848 
6,2594 4,5697 3,3532 

27,6950 20,2173 14,8363 

1,3541 
1,8300 
2,4696 

10,9269 

Beispiel. Ist der Abtriebsertrag eines 80jahrigen Bestandes 8000 M., dann 
muB ein 100jahriger Bestand einen Abtriebsertrag von 8000.1,8897 = 15118 M. 
haben, wenn der Bodenertragswert oder die Bodenrente beider Bestande gleich 
sein solI. 

III. 

Die Ersparung del' Kulturkosten bei del' naturliehen Ver
jiingung wirkt nur dann bodenrentenerh5hend, wenn del' natiirlieh 
verjiingte Bestand in dem gleiehen Produktionszeitraum dieselben 
Ertrage liefert wie der kiinstlieh verjiingte Bestand. Diese Voraus
setzung trifft selten zu, weil das Zuwarten auf eine ausgiebige Be
samung mit Zeitverlust verkniipft ist und die Entwiekelung del' fertigen 
Verjiingung wegen des diehten Stan des del' Pflanzen sehr langsam 
VOl' sieh geht. Dadurch entsteht ein Zeitverlust, del' finanziell die 
Vorteile der natiirliehen Verjiingung wieder aufheben kann. - Auf 
den schleehteren Standort en fallt allerdings eine Kulturkostener
sparung mehr ins Gewieht; abel' gerade bei dieser versagt die nattir
liehe V erjiingung. 

1. Liefert ein natiirlich verjiingter Bestand bei einer Umtriebszeit 
von 100 Jahren einen Abtriebsertrag von 10000 M., braueht dagegen 
ein mit einem Kulturkostenaufwand von 120 M. kiinstlieh verjiingter 
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Bestand nur 90 Jahre, urn denselben Abtriebsertrag zu liefern, dann 
stellt sich der Bodenwert bei der 

10000 
auf 100 = 548,90 M. 

1,03 -1 
natfirlichen Verjfingung 

kunstlichen 
" 

10000 -120.1,0390 = 622,80 M. 
" 1,0390 _1 

Trotz eines Kulturkostenaufwandes von 120 M. ergibt sich fur den 
kfinstlich verjungten Bestand ein haherer Bodenwert von 73,90 M. 
wenn 10 Jahre Produktionszeit erspart werden. 

2. Wfirde in unserem Fichtenwald II. Bonitat (Anhang) del' Ertrag 
von 14360 M. nicht in einer 80jahrigen, sondern in einer 90jahrigen 
Umtriebszeit unter Wegfall der Kulturkosten von 120 M. erzeugt 
werden, so wurde der Bodenertragswert nur 758 M. ausmachen 
gegenuber einem solchen von 1057 M. bei 80 jahriger Umtriebszeit 
trotz eines Kulturkostenaufwandes von 120 M. 

3. Bei der natfirlichen Verjungung sind ferner noch in Rechnung 
zu setzen die erhohten Kosten fUr das Ausriicken des Holzes, der 
Verlust, der dadurch entsteht, daB Langholz in Sageb15cke zerschnitten 
werden mufi, die Kosten fiir die Eingatterung von J ungwuchshorsten usw. 

Sechster Abschnitt. 

Berechnung des Schadens, der durch die 
Hinausschiebung der Wiederaufforstung 

entsteht (Schlagruhe). 
1. Erfolgt die Begrfindung eines Bestandes nicht unmittelbar nach 

dem Abtrieb des alten Bestandes, dann betragt fiir die Einzelflache 
del' jahrliche Verlust (B + V) 0,0 P 

und der Verlust nach n Jahren 

(B + V) 0,0 p (1,0 pll -1) = (B ..L V) (Ion -1) 
O,Op I, P 

Dazu kommt noch del' Schaden, del' infolge del' Verunkrautung und 
Verhagerung des Bodens durch die Erhahung der Kulturkosten und 
unter Umstanden durch die langsamere Entwickelung del' Kultur entsteht. 

Beispiel. 1. Werden nach einer Insektenkalamitltt die Kahlfi!tchen erst nach 
20 Jahren anfgeforstet, dann betrltgt der Verlnst nach 20 Jahren, wenn B = 600, 
V =300 M., 

{600 + 300) 1,0320 - 1) = 725,40 M. 
2. Wartet man 10 Jahre lang vergebens anf die natiirliche Verjiingung, dann 

betr!tgt der Schaden nach 10 Jahren 
(600 + 300) 1,0310 - 1) = 309,60 M. 

2. Erfolgt die Wiederaufforstung del' einer Betriebsklasse 
z ugehorigen Flache nicht unmittelbar nach dem Abtrieb des 
Bestandes, z. B. wegen del' Riisselkafergefahr odeI' wegen Verzogerung 
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del' Holzausbringung, und ist del' Betrieb auf diesen regelmaBigen 
Ausfall an produktiver Flache eingerichtet, dann erstreckt sich die 
Altersstufenfolge, del' Holzvorrat und die jahI'liche Hiebsfiache (Hiebs
satz) bereits auf die reduzierte Flache. J eder Bestand kann zur 
festgesetzten Umtriebszeit genutzt werden. 

Del' Waldreinertrag entspricht den Zinsen des vorhandenen Holz
vol'l'atskapitals und des Wertes des bestockten Bodens. Fiir die 
bestockte Flache ist die Verzinsung gleich dem WirtschaftszinsfuB. 

Del' Vel'lust des Waldbesitzel's besteht in dem Entgang del' Boden
bruttol'ente del' jeweils holzleeren Fliiche. Del' Waldreinertrag ver
zinst den Kapitalwert derselben nicht mit, und die Verzinsung des 
Holzvorl'atskapitals und des g e s am t en Bodenkapitals (bestoekte und 
holzleere Fliiche) bleibt daher unter dem WirtschaftszinsfuB. 

Oft wil'd geltend gemaeht, daB del' Verlust des Waldbesitzers dem 
durchschnittlichen, auf die holzleel'e Flaehe entfallenden Waldreinertrag 
gleich sei, del' sich ergeben wiirde, wenn die Gesamtfiache bestockt 
ware. Denn infolge del' Schlagruhe wird die Moglichkeit genommen, 
das del' Gesamtfiache zukommende Holzvorratskapital voll zu vel'
anlagen. Zur Wiirdigung diesel' Frage ist zu beaehten, daB es sieh 
hie I' urn den gleichen Vorgang handelt, wie wenn einer Betriebsklasse 
holzleere Flachen neu hinzugefiigt werden. In diesem FaIle ist es 
nieht, wie oft vel'mutet wil'd, angangig, den Hiebssatz del' Betriebs
klasse sofort urn den Durchschnittszuwachs del' neuenFlache zu 
erhtihen. Wiirde dies geschehen, dann wiil'de die jahrliche Hiebs
fiaehe vel'gl'oBert mit del' Folge, daB die Bestande VOl' del' fest
g e set z ten Urn t r i e b s z e it eingeschlagen werden miiBten (vgl. 
S. 180 f.). Verluste waren unvermeidlich. Del' K. He yersche Satz, 
daB sirh ein norm ales Altersklassenyel'haltnis von selbst herstellt, 
wenn man jahrlieh den normal en Zuwaehs nutzt, bezieht sich nur 
auf die Holzmasse. Die finanziellen Verluste, welche dureh die Vel'
schiebung del' wil'tschaftlichen Abtriebsaltel' hierbei el'wachsen, sind 
dabei nicht bel'iicksichtigt. 

Wird die Schlagruhe aufgegeben, dann treten die bisher holzleer 
gebliebenen Flaehenteile in den Verb and del' Betl'iebsklasse ein, abel' 
nieht mit del' Wirkung del' sofol'tigen Erhtihung des Hiebssatzes, 
d. h. des Waldreinertl'ages. Den del' vergroBel'ten nutzbaren FIache 
entsprechenden Waldl'einel'trag kann del' Waldbesitzer erst dann 
beziehen, wenn das n.ormale Altersklassenverhaltnis 'und del' dazu 
gehol'ige Holzvol'rat hel'gestellt ist. Dariiber vergeht abel' ein iiber 
die erste folgende Umtl'iebszeit hinausgehender Zeitl'aum. 

Wenn mithin del' tatsachliehe Verlust nul' in del' Bodenbruttorente 
besteht, dann ist es trotzdem erlaubt, durch Gegeniiberstellung del' 
Waldreinertrage von Betriebsklassen mit und ohne Schlagrube den 
Ausfall an Waldreinertrag festzusteIlen, del' sich all gem e i n durch 
die Schlagrube ergibt. Del' volkswirtscbaftliche Sehaden del' Sehlag
rube besteht in del' Mindel'ung del' Holzproduktion. 

Beispiel. Auf einer zum nachhaltigen Betrieb eingerichteten Fichtenbetriebs
klasse von 80 ha werden die Kulturfiltchen erst nach 2jlthriger Schlagruhe auf
geforstet. 
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Umtriebszeit 80 Jahre, Aso = 9809, D30 = 78, D40 = 232, D50 = 403, Dso = 660, 
D70 = 953 M., v = 9, c = 120 M., p = 3"/0, Bso = 1057 M. 

Bleibt die abgeholzte Flache 2 Jahre lang nnkultiviert liegen, dann liefert 
sie nur aIle 82 Jahre einen 80 jahrigen Abtriebsertrag. 

80 ha 
Die jiihrliche Nutzungsfliiche wiire olme Sehlagruhe 80 Jahre = 1 ha, mit 

der Sehlagruhe ist sie 828ia~~e = 0,9756 ha. Somit werden jiihrlieh 1-0,9756 

= 0,0244 ha weniger genutzt und wlthrend der Umtriebszeit von 80 Jahren 
80 . 0,0244 = 1,952 ba. 

Unbestockt sind demnaeh jlthrlieh im ganzen 1,952 ha, bestockt 80 - 1,952 
= 78,048 ha. 

1. Verlust an Bodenbruttorente.. 

Da keine Verwaltungskosten erspart werden, ist die Bodenbruttorente maB
gebend. Der Verlust betriigt jlthrlich 
flir 1 ha (B + V) 0,0 P = (1057 + 300) 0,03 = 40;71 M. 
nnd fur 1,952 ha 1,952.40,71 = 79,47 M. 

2. N a e h de r Met hod e de s Wi r t s e haft serf 0 I g e s. 

Da die Verwaltungskosten fiir die braehliegende Flltehe nicht erspart werden, 
daher zum Bodennettowert als Kapital wieder zugeschlagen werden mussen, 
mfissen sie aueh beim Waldreinertrag unberiicksiehtigt bleiben. 

Es ist: 
1. Del' jahrliehe Waldreinertrag 

(9809 + 2326 - 120) 0,9756 = 12015.0,9756 = 11 722 M. 

2. Der Verml:igenswert des Holzvorrates 

1~.~!2 -1357.78,048 = 390733 -105911 = 284822 M. 

3. Wirtschaftserfolg 
= 11722 - (80 . 1357 + 284 822) 0,03 
= II 722 - 393382 .0,03 = 11 722 - 11801,46 = - 79,46 M. 

4. DUl'chscbnittliche Verzinsung 
II 722. 100 _ 11 722 . 100 _ ~ 0 

p = 80. 1357 + 284822 - 393382 - 2,979 196 10' 

darans W G = 2,979796 - 3 393282 = _ 0,020204 393282 = _ 79 46 M 
100' 100 . ,. 

3. Veri nst an Wal di:einertrag. 

1. Waldreinertrag ohne Sehlagruhe = 12015 M. 
2. Waldreinertrag mit Sehlagruhe = II 722 M. 
3. Jahrlieher Verlust 12015 - II 722 = 293 M. 

Del' Vel' m l:i g ens w e r t des Holzvorrates wiirde obne Sehlagruhe betragen 
12015 003 - 80.1357 = 400500 - 108560 = 291940 M., , 

er betriigt mit Schlagruhe (s. oben) '" ...... = 284822 M. 
Infolge derSehlagruhe kann also der Besitzer urn 291940 - 284822 = 7118 M. 

weniger Holzkapital anlegen; es entgeht ihm somit jahrlieh der Vorratszins von 
7118.0,03 = 213,54 M. 
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Da der Verlust an Bodenbruttorente 79,46 M. betr!tgt, ergibt sich ein Gesamt
verlust von 

213,54 + 79,46 = 293 M. 

Siebenter Abschnitt. 

Abgleichung verschiedener Benutzungs- nnd 
Bewirtschaftungsweisen des Bodens. 

Dafiir ergeben sich folgende Gesichtspunkte: 
1. 1st del' Bod e nun b est 0 ck t, dann bilden die Bodenrenten 

den Vergleichsmal,3stab. Denn wenn del' Besitzer den Boden ver
kauft, bezieht er bei verzinslicher Anlage des Erl5ses ebenfalls eine 
Rente (Zins). 

2. 1st der Boden mit Holz bestockt, dann steht dem Besitzer 
der Boden und der Holzbestand fiir den Verkauf zur Verfiigung. Daher 
bilden die Renten des Bodens und des Bestandswertes, d. h. die Rente 
des Waldwertes den VergleichsmaBstab fiir den augenblicklichen Stand 
der Rentabilitat. 

In den Fallen 1 und 2 kann man die Kapitalwerte auch direkt 
in Vergleich setzen. 

3. Wird W aId bo den in Fel dboden umgewandelt, dann miissen 
die hohen Kosten fiir die Urbarmachung (Entfernung del' StOcke und 
Wurzeln, Bearbeitung) in Rechnung gestellt werden. Dieselben stellen 
ein Kapital VOl', welches zu dem Preis des Waldbodens hinzukommt 
und dessen Zinsen den Ertrag dauernd belasten. Bei gr5Beren Neu
ansiedelungen auf Waldboden ist auch del' Aufwand fiir· die zu er
richtenden landwirtschaftlichen Betriebsgebaude in Betracht zu ziehen. 

Wird das Rodeland aus einem zum nachhaltigen Betrieb 
eingerichteten Waldkomplex herausgeschnitten, dann ist der von dem
selben bisher erwirtschaftete jahrliche Waldreinertrag je Hektar mit 
der landwirtschaftlich erzielbaren Bodenrente nicht unmittelbar ver
gleichbar, wei! jener auch die Zinsen des Holzvorratskapitals enthalt. 
Erst nach Abzug derselben erhalt man die forstliche Bodenrente. 

Beispiel. Fiir den Boden eines 50j1ihrigen Buchenbestandes sind 60 M. Jahres
pacht geboten, wenn der Bestand sofort gerodet und die FI1iche fiir Ackerland 
urbar gemacht wird. Der Waldbesitzer stellt deshalb folgende Rechnnngen an 
auf den Grnndlagen: A"o = 2150, A70 = 3741, AlOO = 6637, A 120= 8844 M. j 

D60 = 3Il, D70 = 347, Dso = 359, DgO = 371, DlOO = 406, Duo = 464 M.; c = 50, 
v = 9 M., P = 3 %; B70 (finanzielle U mtriebszeit) = 355, B120 = 212 M., Rodungs. 
kosten 1200 M. Ais Fichtenstandort hat der Boden einen Wert von 1057 M. 

1. Sofortiger Abtrieb und Rodung. 

a) Landwirtschaftlicher Pachtzins . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 60,00 M. 
b) Abtriebswert 2150 M., Rente 2150.0,03 ............. = 64,50 }I. 

Einnahmen 124,50 M. 
c) Rodungskosten 1200 M., Zins 1200.0,03 ............. = 36,00 M. 

Jetzige Rente 88,50 M. 
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2. Fortsetzung der Buchenwirtschaft im finanziellen 70jlthrigen 
Umtrieb. 

a) HE50 = 3741 + 311 . 1,0370 - 60 + 355 + 300 _ 655 = 2012 M. 
1,0370 - 50 

Hiervon Rente 2012.0,03. . .. , .............•... = 60,36 M. 
b) Bodemente 355.0,03 .......................... = 10,65 M. 

Jetzige Rente 71,01 M. 

3. Sofortiger Abtrieb und Anbau mit Fichten. 

a) Rente des Abtriebswerts wie unter 1 ..........•.... = 64,50 M. 
b) Fichtenbodenrente 1057.0,03 .................... = 31,71 M. 

Jetzige Rente 96,21 M. 

4. Nutzung im 70. Jahre uud daun Anbau mit Fichten. 

a) Bestandsrente wie unter 2 ......•............... = 60,36 M. 
b) Die Fichtenbodenrente kann erst nach 20 Jahren bezogen 

werden; daher ist der Fichtenbodenwert von 1057 M. zu 
kiirzen urn 

(1057 - 355) 0,03 (1,0320 - 1) = 313 M. 
1,0320 .0,03 ' 

mithin Bodemente (1057 - 313) 0,03 . ." . . . . . . . . . . . . . = 22,32 M. 
(Andere Verfahren vgl. Waldwirtschaftswert S. 160) 

--------
J etzige Rente 82,68 M. 

5. Nutzung im 120. Jahre und daDn Anbau mit Fichten. 

A. Mit dem Bodenwert der 120jlthrigen Umtriebszeit. 

a) HE = 8844 + 6782 + 212 + 300 _ 5 2 = 1-2 M 
50 I 03120 _ 50 I 0 1 . , 

(D60.I,03120-60+ ... =6782 M.) 

Hiervon Rente 1521. 0,03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 45,63 M. 

b) Da die Fichtenbodenrente erst nach 70 Jahren fltllig wird, 
ist der Fichtenbodenwert von 1057 M. zu ktirzen urn 

(1057 - 212) ~,03 (1,0370 -1) = 738 M. 
1,03' .0,03 

Mithin Fichtenbodenrente (1057 -738) 0,03. ' ........•.. = 9,57 M. 
(Andere Vei'fahren vgl. Waldwirtschaftswert S. 160) 

--------
J etzige Rente 55,20 M. 

B. Mit dem Bodenwert der finanziellen Umtriebszeit. 

a) HE = 8844 + 6782 + 355 + 300 _ 655 = 1396 M. 
50 1,03120-50 

Hiervon Rente 1396.0,03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 41,88 M. 

b) (1057 - 355) ~03 (1,0370 - I) = 613 M. 
1,03 .0,03 

Mitbin Fichtenbodenrente (1057 - 613) 0,03 ............ = 13,32 M 
J etzige Rente 55,20 M. 
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Man kann also sowobl mit B120 als auch mit B70 rechnen. 

6. S chi uB fo 1ge rung. Die unter 3 angegebene Wirtschaft und Benutzung 
des Bodens ist die giinstigste. 

Die Rechnung konnte auch mit den Kapitalwerten durchgefii.hrt werden. 

A c h tel' A b s c h nit t. 

Znr Statik des Dnrchforstnngsbetriebes. 
Del' Zweck del' Durchforstung ist eill mehrfacher: 
a) die Nutzung und Verwertung del' zuwachslosen, zuwachsarmen 

und sehleehtgeformten Stamme, 
b) die Steigerung des Wertzuwachses des verbleibenden Bestandes, 
c) die Regulierung del' Holzartenmischung, 
d) die Sicherung des Bestandes gegen Schneebruch, Wind und 

Insekten. 
Die Gesamtwirkung' del' Durehforstung findet ihren finanziellen 

Ausdruck iu del' Hohe del' Bodenrente (aueh Bruttorente). Unter sonst 
gleichen Umstanden ist jener Durchforstungsbetrieb del' vorteilhafiere, 
welcher die groBere Bodenrente gewahrt. Bei del' praktischen Hand
habung des Durchforstungsbetriebes kommt es darauf an, jenen Durch
forstungsgrad zu finden und durchzufiihl'en, durch welchen del' 
Zwischennutzungsertl'ag an sich un d del' Abtriebsel'trag moglichst 
groB wird. Dieees Optimum festzustellen, ist Aufgabe des forstlichen 
Versuchswesens. Aus den bisherigen Untersuchungsergebnissen geht 
iibel'einstimmend hervor, daB del' Gesamtmassenertrag eines Be-
13tandes bei den drei Durchforstungsgraden (stark, mittel, schwach) 
ungefahr sich gleichbleibt. Del' Bodenreinertrag wird aber durch den 
starkeren Durchforstungsgrad in del' Regel gehoben, einmal weil die 
Durchforstungsertrage die Einnahmen erhohen, und dann weil die 
Stamme des Hauptbestandes infolge der ungehinderten Lichtzufuhr 
und'Kronenausbildungraseher in die wertvolleren Nutzholzsortimente 
hineinwachsen. Dadurch wi I'd Zeit gewonnen. In welcher Weise 
friihe und starke Durchforstungsertrage auf die Hohe und Kulmination 
des Bodenertragswertes ,wirken, wurde auf S. 68 ff. dargelegt. 

1m allgemeinen empfiehlt sich vom finanziellen Gesichtspunkt aus 
fiir den praktisehen Durchforstungsbetrieb die Regel: Friihzeitig und 
maJ3ig anfangen, regelmaBig wiederholen, mit zunehmendem Alter 
jmmer starker greifen und bis zum Haubarkeitsalter fortsetzen. 

Will man die Wirkung' einer Durehforstung oder verschiedener 
Durehforstungsgrade innerhalb eines bestimmten Zeitraumes feststellen, 
dann geschieht dies am einfacbsten mit Hilfe der Weiserprozent
forme 1 von Kraft: 

1,Owll = AX+1l + Dx 1,0 pX _ (B + V) (1,0 pll_1). 
Ax Ax 



Anhang. 

Fichtennutzholz-Sortimententafel. 

Holz- und Geldertragstafeln sowie die Bodenertragswerte 
fur Fichte, Weilltanne, Kiefer und Buche. 

Zinseszins-, Renten- und Zuwachstafeln. 

Endres, Waldwertrechnung und FOfststatik. 4. Auf!. 19 
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300 Anhang. 

Tafel I. Prolongierungs- oder Nachwertstafel. 
Faktor 1,0 pD. 

Jahr I Yz 1 I lY4 I lYz 1% 2 I 2Y4 12Yz% 

1 1,0050 1,0100 1,0125 1,0150 1,0175 1,0200 1,0225 1,0250 
2 1,0100 1,0201 1,0252 1,0302 1,0353 1,0404 1,0455 1,0506 
3 1,0151 1,0303 1,0380 1,0457 1,0534 1,0612 1,0690 1,0769 
4 1,02(12 1,0406 1,0509 1,0614 1,0719 1,0824 1,0931 1,1038 
6 1,0253 1,0510 1,0641 1,0773 1,0906· 1,1041 1,1177 1,1314 

6 1,0304 1,0615 1,0774 1,0934 1,1097 1,1262 1,1428 1,1597 
'1 1,0355 1,0721 1,0909 1,1098 1,1291 1,1487 1,1685 1,1887 
8 1,0407 1,0829 1,1045 1,1265 1,1489 1,1717 1,1948 1,2184 
9 1,0459 1,0937 1,1183 1,1434 1,1690 1,1951 1,2217 1,2489 

10 1,0511 1,1046 1,1323 1,1605 1,1894 1,2190 1,2492 1,2801 

11 1.0564 1,1157 1,1464 1,1779 1,2103 1.2434 1,2773 1,3121 
12 1;0617 1,1268 1,1608 1,1956 1,2314 1;2682 1,3060 1,3449 
13 1,0670 1,1381 1,1753 1,2136 1,2530 1,2936 1,3354 1,3785 
14 1,0723 1,1495 1,1900 1,2318 1,2749 1,3195 1,3655 1,4130 
16 1,0777 1,1610 1,2048 1,2502 1,2972 1,3459 1,3962 1,4483 

16 1,0831 1,1726 1,2199 1,2690 I 1,3199 1,3728 1,4276 1,4845 
1'1 1,0885 1,1843 1,2351 1,2880 1,3430 1,4002 1,4597 1,5216 
18 1,0939 1,1961 1,2506 1,3073 1,3665 1,4282 1,4926 1,5597 
19 1,0994 1,2081 1,2662 1,3270 1,3904 1,4568 1,5262 1,5987 
20 1,1049 1,2202 1,2820 1,3469 1,4148 1,4859 1,5605 1,6386 

21 1,1104 1,2324 1,2981 1,3671 1,4395 1,5157 1,5956 1,6796· 
22 1,1160 1,2447 1,3143 1,3876 1,4647 1,5460 1,6315 1,7216 
23 1,1216 1,2572 1,3307 1,4084 1,4904 1,5769 1,6682 1,7646 
24 1,1272 1,2697 1,3474 1,4295 1,5164 1,6084 1,7058 1,8087 
.26 1,1328 1,2824 1,3642 1,4509 1,5430 1,6406 1,7441 1,8539 

26 1,1385 1,2953 1,3812 I 1,4727 1,5700 1,6734 1,7834 1,9003 
2'1 1,1442 1,3082 1,3985 1,4948 1,5975 1,7069 1,8235 1,9478 
28 1,1499 1,3213 1,4160 1,5172 1,6254 1.7410 1,8645 1,9965 
29 1,1556 1,3345 1,4337 1,5400 1,6539 1;7758 1,9065 2,0464 
30 1,1614 1,3478 1,4516 1,5631 1,6828 1,8114 1,9494 2,0976 

31 1,1672 1,3613 1,4698 1,5865 1,7122 1,8476 1,9933 2,1500 
32 1,1730 1,3749 1,4881 1,6103 1,7422 1,8845 2,0381 2,2038 
33 1,1789 1,3887 1,5067 1,6345. 1,7727 1,9222 2,0840 2,2589 
34 1,1848 1,4026 1,5256 1,6590 1,8037 1,9607 2,1308 2,3153 
36 1,1907 1,4166 1,5446 1,6839 1,8353 1,9999 2,1788 2,3732 

36 1,1967 1,4308 1,5639 1,7091 1,8674 2,0399 2,2278 2,4325 
3'1 1,2027 1,4451 1,5835 1,7348 1,9001 2,0807 2,2779 2,4933 
38 . 1,2087 1,4595 1,6033 1.7608 1,9333 2,1223 2,3292 2,5557 
39 1,2147 1,4741 1,6233 1;7872 1,9672 2,1647 2,3816 2,6196 
40 1,2208 1,4889 1,6436 1,8140 2,0016 2,2080 2,4352 2,6851 

I I 



Anhang. 301 

Tafel I. Prolongiernngs- oder Nachwertstafel. 
Faktor 1,0 pn. 

Jahr I 2% I 3 I 314 I 3Yz -I 3% 1 4 I 4Yz I 5% 

1 1,0275 1,0300 1,0325 1,0350 1,0375 1,0400 1,0450 1,0500 
2 .1,0558 1,0609 1,0661 1,0712 1,0764 1,0816 1,0920 1,1025 
3 1,0848 1,0927 1,1007 1,1087 1,1168 1,1249 1,1412 1,1576 
4 1,1146 1,1255 1,1365 1,1475 1,1587 1,1699 1,1925 1,2155 
5 1,1453 1,1593 1,1734 1,1877 1,2021 1,2167 1,2462 1,2763 

6 1,1768 1,1941 1,2115 1,2293 1,2472 1,2653 1,3023 1,3401 
7 1,2091 1,2299 1,2509 1,2723 1,2939 l.3159 1,3609 1,4071 
8 1,2424 1,2668 1,2916 1,3168 1,3425 1;3686 1,4221 1,4775 
9 1,2765 1,3048 1,3336 1,3.629 1,3928 1,4233 1,4861 1,5513 

10 1,3117 1,3439 1,3769 1,4106 1,4450 1,4802 1,5530 1,6289 

11 1,3477 1,3842 1,4216 1,4600 1,4992 1,5395 1,6228 1,7103 
12 1,3848 1,4258 1,4678 1,5111 1,5555 1,6010 1,6959 1,7959 
13 1,4229 1,4685 1,5156 1,5640 1,6138 1,6651 1,7722 1,8856 
14 1,4620 1,5126 1,5648 1,6187 1,6743 1,7317 1,8519 1,9799 
15 1,5022 1,5580 1,6157 1,6753 1,7371 1,8009 1,9353 2,0789 

16 1,5435 1,6047 1,6682 1,7340 1,8022 1,8730 2,0224 2,1829 
17 1,5860 1,6528 1,7224 1,7947 1,8698 l.9479 2,1134 2,2920 
18 1,6296 1,7024 1,7784 1,8575 1,9399 2;0258 2,2085 2,4066 
19 1,6744 1,7535 1,8362 1,9225 2,0127 2,1068 2,3079 2,5269 
20 1,7204 1,806.1 1,8958 1,9898 2,0882 2,1911 2,4117 2,6533 

21 1,7677 1,8603 1,9575 2,0594 2,1665 2.2788 2,5202 2,7860 
22 1,8164 1,9161 2,0211 2,1315 2,2477 2;3699 2,6336 2,9253 
23 1,8663 1,9736 2,0868 2,2061 2,3320 2,4647 2,7522 3,0715 
24 1,9176 2,0328 2,1546 2,2833 2,4194 2,5633 2,8760 3,2251 
25 1,9704 2,0938 2,2246 2,3632 2,5102 2,6658 3,0054 3,3863 

26 2,0245 2,1566 2,2969 2,4460 2,6043 2,7725 3,1407 3,5557 
27 2,0802 2,2213 2,3715 2,5316 2,7020 2,8834 3,2820 3,7335 
28 2,1374 2,2879 2,4486 2,6202 2,8033 2,9987 3,4297 3,9201 
29 2,1962 2,3566 2,5282 2,7119 2,9084 3,1187 3,5840 4,1161 
30 2,2566 2,4273 2,6104 2,8068 3,0175 3,2434 3,7453 4,3219 

31 2,3187 2,5001 2,6952 2,9050 3,1306 3,3731 3,9139 4,5380 
32 2,3824 2,5751 2,7828 3,0067 ·3,2480 3,5081 4,0900 4,7649 
33 2,4479 2,6523 2,8732 3,1119 3,3698 3,6484 4,2740 5,0032 
34 2,5153 2,7319 2,9666 3,2209 3,4962 3,7943 4,4664 5,2533 
35 2,5844 2,8139 3,0630 3,3336 3,6273 3,9461 4,6673 5,5160 

36 2,6555 2,8983 3,1626 3,4503 3,7633 4,1039 4,8774 5,7918 
37 2,7285 2,9852 3,2654 3,5710 3,9045 4,2681 5,0969 6,0814 
38 2,8036 3,0748 3,3715 3,6960 4,0509 4,4388 5,3262 6,3855 
39 2,8807 3,1670 3,4811 3,8254 4,2028 4,6164 5,5659 6,7047 
40 2,9599 3,2620 3,5942 3,9593 4,3604 4,8010 5,8164 7,0400 

I 



302 Anhang. 

Tafel I. Prolongiernngs- oder NachwertstafeI. 
Faktor 1,0 pD. 

Jahr I % 1 I 1Y4 1 1% 1% 2 I 2Y4 12%% 

41 1,2269 1,5038 1,6642 1,8412 2,0366 2,2522 2,4900 2,7522 
42 1,2330 1,5188 1,6850 1,8688 2,0723 2,2972 2,5460 2,8210 
43 1,2392 1,5340 1,7060 1,8969 2,1085 2,3432 2,6033 2,8915 
44 1,2454 1,5493 1,7274 1,9253 2,1454 2,3901 2,6619 2,9638 
4/i 1,2516 1,5648 1,7489 1,9542 2,1830 2,4379 2,7218 3,0379 

46 1,2579 1,5805 1,7708 1,9835 2,22]2 2,4866 2,7830 3,1139 
47 1,2642 1,5963 1,7929 2,0133 2,2600 2,5363 2,8456 3,1917 
48 1,2705 1,6122 1,8154 2,0435 2,2996 2,5871 2,9096 3,2715 
49 1,2768 1,6283 1,8380 2,0741 2,3398 2,6388 ·2,9751 3,3533 
/i0 1,2832 1,6446 1,8610 2,1052 2,3808 2,6916 3,0420 3,4371 

/it 1,2896 1,6611 1,8843 2,1368 2,4225 2,7454 3,1105 3,5230 
/i2 1,2961 1,6777 1,9078 2,1689 2,4648 2,8003 3,1805 3,6111 
/i3 1,3026 1,6945 1,9317 2.2014 2,5080 2,8563 3,2520 3,7014 
54 1,3091 1,7114 1,9558 2;2344 2,5519 2,9135 3,3252 3,7939 
/)/) 1,3156 1,7285 1,9803 2,2679 2,5965 2,9717 3,4000 3,8888 

/i6 1,3222 1,7458 2,0050 I 2,3020 2,6420 3,0312 3,4765 3,9860 
/i7 1,3288 1,7633 2,0301 2,3365 2,6882 3,0918 3,5547 4,0856 
/i8 1,3355 1,7809 2,0555 2,3715 2,7352 3,1536 3,6347 4,1878 
/i9 1,3421 ],7987 2,0812 2,4071 2,7831 3,2167 3,7165 4,2925 
60 1,3489 1,8167 2,1072 2,4432 2,8318 3,2810 3,8001 4,3998 

61 1,3556 1,8349 2,1335 2,4799 2,8814 3,3467 3,8856 4,5098 
62 1,3624 1,8532 2,1602 2,5171 2,9318 3,4136 3,9731 4,6225 
63 1,3692 1,8717 2,1872 2,5548 2,9831 3,4819 4,0625 4,7381 
64 1,3760 1,8905 2,2145 2,5931 3,0353 3,5515 4,1539 4,8565 
6/i 1,3829 I 1,9094 2,2422 2,6320 3,0884 3,6225 4,2473 4,9780 

66 1,3898 1,9285 2,2702 2,6715 3,1425 3,6950 4,3429 5,1024 
67 1,3968 1,9477 2,2986 2,7116 3,1975 3,7689 4,4406 5,2300 
68 1,4038 1,9672 2,3274 2,7523 3,2534 3,8443 4,5405 5,3607 
68 1,4108 1,9869 2,3564 2.7936 3,3104 3,9211 4,6427 5,4947 
70 1,4178 .2,0068 2,3859 2,8355 3,3683 3,9996 4,7471 5,6321 

n 1,4249 2,0268 2,4157 2,8780 3,4272 4,0795 4,8540 5,7729 
72 1,4320 2,0471 2,4459. 2;9212 3,4872 4,1611 4,9632 5,9172 
73 1,4392 2,0676 2,4765 2,9650 3,5482 4,2444 5,0748 6,0652 
74 1,4464 2,0882 2,5075 3,0094 3,6103 4,3293 5,1890 6,2168 
7/i 1,4536 2,1091 2,5388 3,0546 3,6735 4,4158 5,3058 6,3722 

76 1,4609 2,1302 2,5705 3,1004 3,7378 4,5042 5,4252 6,5315 
77 1,4682 2,1515 2,6027 3,1469 3,8032 4,5942 5,5472 6,6948 
78 1,4755 2,1730 2,6352 3,1941 3,8698 4.6861 5,6720 6,8622 
79 1,4829 2,1948 2,6681 3,2420 3,9375 4;7798 5,7997 7,03~7 
80 1,4903 2,2]67 2,7015 

3,2907 1 
4,0064 4,8754 5,9301 7,2096 



Anhang, 303 

Tafel I. Prolongierungs- oder Nachwertstafel. 
Faktor 1,0 pn, 

Jabr I 2% I 3 I 3~ I 3Yz I 3% I 4 I 4Yz I 6% 

41 3,0413 3,3599 3,7110 4,0978 4,5239 4,9931 6,0781 7,3920 
42 3,1249 3,4607 3,8316 4,2413 4,6935 5,1928 6,3516 7,7616 
43 3,2108 3,5645 3,9561 4,3897 4,8695 5,4005 6,6374 8,1497 
44 3,2991 3,6715 4,0847 4,5433 5,0522 5,6165 6,9361 8,5571 
46 3,3899 3,7816 4,2175 4,7024 5,2416 5,8412 7,2482 8,9850 

46 3,4831 3,8950 4,3545 4,8669 5,4382 6,0748 7,5744 9,4343 
47 3,5789 4,0119 4,4961 5,0373 5,6421 6,3178 7,9153 9,9060 
48 3,6773 4,1323 4,6422 5,2136 5,8537 6,5705 8,2715 10,4013 
49 3,7784 4,2562 4,7931 5,3961 6,0732 6,8333 8,6437 10,9213 
60 3,8823 4,3839 4,9488 5,5849 6,3009 7,1067 9,0326 11,4674 

61 3;9891 4,5154 5,1097 5,7804 6,5372 7,3910 9,4391 12,0480 
62 4,0988 4,6509 5,2757 5,9827 6,7824 7,6866 9,8639 12,6428 
63 4,2115 4,7904 5,4472 6,1921 7,0367 7,9941 10,3077 13,2749 
M 4,3273 4,9341 5,6242 6,4088 7,3006 8,3138 10,7716 13,9387 
IiO 4,4463 5,0821 5,8070 6,6331 7,5744 8,6464 11,2563 14,6356 

66 4,5686 5,2346 5,9957 6,8653 7,8584. 8,9922 11,7628 15,3674 
67 4,6942 5,3917 6,1906 7,1056 8,1531 9,3519 12,2922 16,1358 
68 4,8233 5,5534 6,3918 7,3543 8,4588 9,7260 12,8453 16,9426 
69 4,9560 5,7200 6,5995 7,6117 8,7760 10,1l50 13,4234 17,7897 
60 5,0923 5,8916 6,8140 7,8781 9,1051 10,5196 14,0274 18,6792 

61 5,2323 6,0684 7,0355 8,1538 9,4466 10,9404 14,6586 19,6131 
62 5,3762 6,2504 7,2641 8,4392 9,8008 11,3780 15,3183 20,5938 
63 5,5240 6,4379 7,5002 8,7346 10,1684 11,8332 16,0076 21,6235 
64 5,6759 6,6311 7,7440 9,0403 10,5497 12,3065 16,7279 22,7047 
66 5,8320 6,8300 7,9957 9,3567 10,9453 12,7987 17,4807 23,8399 

66 5,9924 7,0349 8,2555 9,6842 11,3557 13,3107 18,2673 25,0319 
67 6,1572 7,2459 8,5238 10,0231 1l,7816 13,8431 19,0894 26,2835 
68 6,3265 7,4633 8,8008 10,3739 12,2234 14,3968 19,9484 27,5977 
69 6,5005 7,6872 9,0869 10,7370 12,6818 14,9727 20,8461 28,9775 
70 6,6793 7,9178 9,3822 11,1128 13,1573 15,5716 21,7841 30,4264 

71 6,8629 8,1554 9,6871 11,5018. 13,6507 16,1945 22,7644 31,9477 
72 7,0517 8,4000 10,0019 11,9043 14,1626 16,8423 23,7888 33,5451 
73 7,2456 8,6520 10,3270 12,3210 14,6937 17,5160 24,8593 35,2224 
74 7,4448 8,9116 10,6626 12,7522 15,2447 18,2166 25,9780 36,9835 
76 7,6496 9,1789 11,0092 13,1986 15,8164 18,9453 27,1470 38,8327 

76 7,8599 9,4543 1l,3670 13,6605 16,4095 19,7031 28,3686 40,7743 
77 8,0761 9,7379 11,7364 14,1386 17,0249 20,4912 29,6452 42,8130 
78 8,2982 10,0301 12,1178 14,6335 17,6633 21,3108 30,9792 44,9537 
79 8,5264 10,3310 12,5117 15,1456 18,3257 22,1633 32,3733 47,2014 
80 8,7609 10,6409 12,9183 15,6757 19,0129 23,0498 33,8301 49,5614 



304 Anhang. 

Tafel I. Prolongierungs- oder Nachwertstafel. 
Faldor 1,0 pn. 

Jahr I % 1 1Y4 I 1% I 1% 2 

81 1,4978 2,2389 2,7353 3,3400 4,0765 I 4,9729 6,0636 7,3898 
82 1,5053 2,2613 2,7694 3,3901 4,1478 5,0724 6,2000 7,5746 
83 1,5128 2,2839 2,8041 3,4410 4,2204 5,1739 6,3395 7,7639 
84 1,5204 2,3067 2,8391 3,4926 4,2943 5,2773 6,4821 7,9580 
85 1,5280 2,3298 2,8746 3,5450 4,3694 5,3829 6,6280 8,1570 

86 1,5356 2,3531 2,9105 3,5982 4,4459 5,4905 6,7771 8,3609 
87 1,5433 2,3766 2,9469 3,6521 4,5237 5,6003 6,9296 8,5699 
88 1,5510 2,4004 2,9838 3,7069 4,6029 5,7124 7,0855 8,7842 
89 1,5588 2,4244 3,0210 3,7625 4,6834 5,8266 7,2449 9,0038 
90 1,5666 2,4486 3,0588 3,8189 4,7654 5,9431 7,4080 9,2289 

91 1,5744 2,4731 3,0970 3,8762 4,8488 6,0620 7,5746 9,4596 
92 1,5823 2,4979 3.1358 3,9344 4,9336 6,1832 7,7451 9,6961 
93 1,5902 2,5228 3;1750 3,9934 5,0200 6,3069 7,9193 9,9385 
94 1,5981 2,5481 3,2146 4,0533 5,1078 6,4330 8,0975 10,1869 
95 1,6061 2,5735 3,2548 4,1I41 5,1972 6,5617 8,2797 10,4416 

96 1,6141 2,5993 3,2955 4,1758 5,2882 6,6929 8,4660 10,7026 
97 1,6222 2,6253 3,3367 4,2384 5,3807 6,8268 8,6565 10,9702 
98 1,6303 2,6515 3,3784 4,3020 5,4749 6,9633 8,8513 1I,2445 
99 1,6385 2,6780 3,4206 4,3665 5,5707 7,1026 9,0504 1I,5256 

100 1,6467 2,7048 3,4634 4,4320 5,6682 7,2446 9,2540 1I,8137 

101 1,6549 2,7319 3,5067 4,4985 5,7673 7,3895 9,4623 12,1091 
102 1,6632 2,7592 3,5505 4,5660 5,8683 7,5373 9,6752 12,4II8 
103 1,6715 2,7868 3,5949 4,6345 5,9710 7,6881 9,8929 12,7221 
104 1,6798 2,8146 3,6398 4,7040 6,0755 7,8418 10, II 54 13,0401 
105 1,6882 2,8428 3,6853 4,7746 6,1818 7,9987 10,3430 13,3661 

106 1,6967 2,8712 3,7314 4,8462 6,2900 8,1586 10,5758 13,7003 
107 1,7052 2,8999 3,7781 4,9189 6,4000 8,3218 10,8137 14,0428 
108 1,7137 2,9289 3,8253 4,9927 6,5120 8,4883 1I,0570 14,3939 
109 1,7223 2,9582 3,8731 5,0676 6,6260 8,6580 II,3058 14,7537 
110 1,7309 2,9878 3,9215 5,1436 6,7420 8,8312 II,5602 15,1226 

111 1,7395 3,0177 3,9705 5,2207 6,8599 9,0078 II,8203 15,5006 
112 1,7482 3,0479 4;0202 5,2990 6,9800 9,1880 12,0863 15,8881 
113 1,7570 3,0783 4,0704 5,3785 7,1021 9,3717 12,3582 16,2853 
114 1,7658 3,1091 4,1213 5,4592 7,2264 9,5592 12,6362 16,6925 
115 1,7746 3,1402 4,1728 5,54II 7,3529 9,7503 12,9206 17,1098 

116 1,7835 3,1716 4,2250 5,6242 7,4816 9,9453 13,2II3 17,5375 
117 1,7924 3,2033 4,2778 . 5,7086 7,6125 10,1443 13,5085 17,9760 
118 1,8013 3,2354 4,3312 5,7942 7,7457 10,3471 13,8125 18,4254 
119 1,8103 3,2677 4,3854 5,88II 7,8813 10,5541 14,1233 18,8860 
120 1,8194 3,3004 4,4402 5,9693 8,0192 10,7652 14,4410 19,3581 

130 1,9125 3,6457 5,0275 6,9276 9,5384 13,1227 18,0398 24,7801 
140 2,0102 4,0271 5,6925 8,0398 1I,3454 15,9965 22,5354 31,7206 
150 2,1I30 4,4484 6,4455 9,3305 13,4947 19,4996 28,1512 40,6050 
160 2,22II 4,9138 7,2980 10,8285 16,0512 23,7699 35,1666 51,9779 
170 2,3347 5,4279 8,2633 12,5669 19,0920 28,9754 43,9303 66,5361 
180 2,4541 5,9958 9,3563 14,5844 22,7089 35,3208 54,8779 85,1718 
190 2,5796 6,6231 10,5939 116,9258 27,0109 43,0559 68,5536 109,0271 
200 2,7115 7,3160 11,9951 . 19,6430 32,1280 52,4849 85,6374 139,5639 



Anhang. 305 

Tafel I. Prolongierungs- oder Nachwertstafel. 
Faktor 1,0 pD. 

Jahr I 2% 

81 9,0018 10,9601 13,3381 16,2244 19,7259 23,9718 
82 9,2493 11,2889 13,7716 16,7922 20,4656 24,9307 
83 9,5037 11,6276 14,2192 17,3800 21,2331 25,9279 
84 9,7650 11,9764 14,6813 17,9883 '22,0293 26,9650 
85 10,0336 12,3357 15,1585 18,6179 22,8554 28,0436 

86 10,3095 12,7058 15,6511 19,2695 23,7125 29,1653 
87 10,5930 13,0870 16,1598 19,9439 24,6017 30,3320 
88 10,8843 13,4796 16,6850 20,6420 25,5243 31,0452 
89 11,1836 13,8839 17,2272 21,3644 26,4814 32,8071 
90 11,4912 14,3005 17,7871 22,1122 27,4745 34,1193 

91 11,8072 14,7295 18,3652 22,8861 28,5048 35,4841 
92 12,1319 15,1714 18,9621 23.6871 29,5737 36,9035 
93 12,4655 15,6265 19,5783 24;5162 30,6827 38,3796 
94 12,8083 16,0953 20,2146 25,3742 31,8333 39,9148 
95 13,1605 16,5782 20,8716 26,2623 33,0271 41,5114 

96 13,5225 17,0755 21,5499 27,1815 34,2656 43,1718 
97 13,8943 17,5878 22,2503 28,1329 35,5505 44,8987 
98 14,2764 18,1154 22,9734 29,1175 36,8837 46,6947 
99 14,6690 18,6589 23,7201 30,1366 38,2668 48,5625 

100 15,0724 19,2186 24,4910 31,1914 39,7018 50,5049 

101 15,4869 19,7952 25,2869 32,2831 41,1906 52.5251 
102 15,9128 20,3890 26,1088 33,4130 42,7353 54;6262 
103 16,3504 21,0007 26,9573 34,5825 44,3379 56,8112 
104 16,8000 21,6307 27,8334 35,7929 46,0005 59,0836 
105 17,2620 22,2797 28,7380 37,0456 47,7255 61,4470 

106 17,7367 22,9481 29,6720 38,3422 49,5153 63,9049 
107 18,2245 23,6365 30,6363 39,6842 51,3721 66,4611 
108 18,7257 24,3456 31,6323 41,0731 53,2985 69,1195 
109 19,2406 25,0760 32,6600 42,5107 55,2972 71,8843 
110 19,7698 25,8282 33,7215 43,9986 57,3709 74,7597 

111 20,3134 26,6031 34,8174 45,5385 59,5223 77,7500 
112 20,8720 27,4012 35,9490 47,1324 61,7544 80,8600 
113 21,4460 28,2232 37,1173 48,7820 64,0702 84,0945 
114 22,0358 29,0699 38,3236 50,4894 66,4728 87,4582 
115 22,6418 29,9420 39,5692 52,2565 68,9655 90,9566 

116 23,2644 30,8403 40,8552 54,0855 .71,5517 94,5948 
117 23,9042 31,7655 42,1830 55,9785 74,2349 98,3786 
118 24,5616 32,7184 43,5539 57,9377 77,0187 102,3138 
119 25,2370 33,7000 44,9694 59,9655 79,9069 106,4063 
120 25,9310 34,7110 46,4309 62,0643 82,9034 110,6626 

130 34,0124 46,6487 63,9305 87,5478 119,7991 163,8076 
140 44,6124 62,6919 88,0255 123,4949 173,1150 242,4753 
150 58,5160 84,2527 121,2018 174,2017 250,1588 358,9227 
160 76,7534 113,2286 166,8821 245,7287 361,4905 531,2932 
170 100,6725 152,1697 229,7787 346,6247 522,3695 786,4438 
180 132,0471 204,5033 316,3813 488,9484 754,8470 1164,1289 
190 173,1999 274,8354 435,6236 689,7100 1090,7842 1723,1912 
200 227,1779 369,3558 599,8077 972,9039 1576,2354 2550,7498 

Endres, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Auf!. 

35,3525 
36,9433 
38,6058 
40,3430 
42,1585 

44,0556 
46,0381 
48,1098 
50,2747 
52,5371 

54,9013 
57,3718 
59,9536 
62,6515 
65,4708 

68.4170 
71;4957 
74,7130 
78,0751 
81,5885 

85,2600 
89,0967 
93,1061 
97,2958 

101,6741 

106,2495 
111,0307 
116,0271 
121,2483 
126,7045 

132,4062 
138,3645 
144,5909 
151,0974 
157,8968 

165,0022 
172,4273 
180,1865 
188,2949 
196,7682 

305,5750 
474,5486 
736,9594 

1144,4754 
1777,3353 
2760,1474 
4286,4245 

~Ol 

"/0 

52,0395 
54,6415 
57,3736 
60,2422 
63,2543 

66,4171 
. 6!l,7379 

73,2248 
76,8861 
80,7304 

84,7669 
89,0052 
93,4555 
98,1283 

103,0347 

108,1864 
113,5957 
119,2755 
125,2393 
131,5013 

138,0763 
144,9801 
152,2291 
159,8406 
167,8326 

176,2243 
185,0355 
194,2872 
204,0016 
214,2017 

224,9118 
236,1574 
247,9652 
260,3635 
273,3817 

287,0508 
301,4033 
316,4735 
332,2971 
348,9120 

568,340lJ 
925,7674 

1507,9775 
2456,3361 
4001,1133 
6517,3918 

10616,1446 
6656,6863 P292,5808 

20 



306 AMang. 

Tafel II. Diskontiernngs- oder Vorwertstafel. 
1 

Faktor 1,0 pn 

Jahr I % 2Y4 12%% 

1 0,99502 0,99010 0,98765 0,98522 0,98280 0,98039 0,97800 0,97561 
2 99007 98030 97546 97066 96590 96117 95647 95181 
3 98515 97059 96342 95632 94929 94232 93543 92860 
4 98025 96098 95152 94218 93296 92385 91484 90595 
I) 97537 95147 93978 92826 91691 90573 89471 88385 

6 0,97052 0,94205 0,92817 0,91454 0,90114 0,88797 0,87502 0,86230 
7 96569 93272 91672 90103 88564 87056 85577 84127 
8 96089 92348 90540 88771 87041 85349 83694 82075 
9 95610 91434 89422 87459 85544 83676 81852 80073 

10 95135 90529 88318 86167 84073 82035 80051 78120 

11 0,94661 0,89632 0,87228 0,84893 0,82627 0,80426 0,78289 0,76214 
12 94191 88745 86151 83639 81206 78849 76567 74356 
13 93722 87866 85087 82403 79809 77303 74882 72542 
14 93256 86996 84037 81185 78436 75788 73234 70773 
11) 92792 86135 82999 79985 77087 74301 71623 69047 

16 0,92330 0,85282 0,81975 0,78803 0,75762 0,72845 0,70047 0,67362 
17 91871 84438 80963 77639 74459 71416 68505 65720 
18 91414 83602 79963 76491 73178 70016 66998 64117 
19 90959 82774 78976 75361 71919 68643 65523 62553 
20 90506 81954 78001 74247 70682 67297 64082 61027 

21 0,90056 0,81143 0,77038 0,73150 0,69467 0,65978 0,62672 0,59539 
22 89608 80340 76087 72069 68272 64684 61292 58086 
23 89162 79544 75147 71004 67098 63416 59944 56670 
24 88719 78757 74220 69954 65944 62172 58625 55288 
25 88277 77977 73303 68921 64810 60953 57335 53939 

26 0,87838 0,77205 0,72398 0,67902 0,63695 I 0,59758 0,56073 0,52623 
27 87401 76440 71505 66899 62599 58586 54839 51340 
28 86966 75684 70622 85910 61523 57437 53632 50088 
29 86533 74934 69750 64936 60465 56311 52452 48866 
30 86103 74192 68889 63976 59425 55207 51298 47674 

31 0,85675 0,73458 0,68038 0,63031 0,58403 0,54125 0,50169 0,46511 
32 85248 72730 67198 . 62099 57398 53063 49065 45377 
33 84824 72010 66369 61182 56411 52023 47986 44270 
34 84402 71297 65549 60277 55441 51003 46930 43191 
35 83982 70591 64740 59387 54487 50003 45897 42137 

36 0,83564 0,69892 0,63941 0,58509 0,53550 0,49022 0,44887 0,41109 
37 83149 69200 63152 57644 52629 48061 43899 40107 
38 82735 68515 62372 56792 51724 47119 42933 39128 
39 82323 67837 61602 55953 50834 46195 41989 38174 
40 81914 67165 60841 55126 49960 45289 41065 37243 



Anhang. 

Tafel II. Diskontierungs- oder Vorwertstafel. 
1 

Faktor 1,0 pn 

307 

Jahr I 2% I 3 I 3Y4 I 3% I 3% I 4 I 4% I 0% 

1 0,97324 0,97087 0,96852 I 96618 0,96386 0,96154 0,95694 0,95238 
2 94719 94260 93804 93351 92902 92456 91573 90703 
3 92184 91514 90851 90194 89544 88900 87630 86384 
4 89717 88849 87991 87144 86307 85480 83856 8227() 
0 87315 86261 85222 84197 83188 82193 80245 78353 

6 0,84978 0,83748 0,82539 0,81350 0,80181 0,79031 0,76790 0,74622 
7. 82704 81309 79941 78599 77283 75992- 73483 71068 
8 80491 78941 77425 75941 74490 73069 70319 67684 
9 78336 76642 74988 73373 71797 ' 70259 67290 64461 

10 76240 74409 72627 70892 69202 67556 64393 61391 

11 0,74199 0,72242 0,70341 0,68495 0,66701 0,64958 0,61620 0,58468 
12 72213 70138 68127 66178 64290 62460 58966 55684 
13 70281 68095 65983 63940 61966 60057 56427 53032 
14 68400 66112 63906 61778 59726 57748 53997 50507 
10 66569 64186 61894 59689 57568 55526 51672 48102 

16 0,64787 0,62317 0,59946 0,57671 0,55487 0,53391 0,49447 0,45811 
17 63053 60502 58059 55720 53481 51337 47318 43630 
18 61366 58739 56231 53836 51548 49363 45280 41552 
19 59723 57029 54461 52016 49685 47464 43330 39573 
20 58125 55368 52747 50257 47889 45639 41464 37689 

21 0,56569 0,53755 0,51087 0,48557 0,46158 0,43883 0,39679 0,35894 
22 55055 52189 49479 46915 44490 42196 37970 34185 
23 53582 50669 47921 45329 42882 40573 36335 32557 
24 52148 49193 46413 43796 41332 39012 34770 31007 
20 50752 47761 44952 42315 39838 37512 33273 29530 

26 0,49394 0,46369 0,43537 0,40884 0,38398 0,36069 0,31840 0,28124 
27 48072 45019 42167 39501 37010 34682 30469 26785 
28 46785 43708 40839 38165 35672 33348 29157 25509 
29 45533 42435 39554 36875 34383 32065 27902 24295 
30 44314 41199 38309 35628 33140 30832 26700 23138 

31 0,43128 0,39999 0,37103 0,34423· 0,31942 0,29646 0,25550 0,22036 
32 41974 38834 35935 33259 30788 28506 24450 20987 
33 40851 37703 34804 32134 29675 27409 23397 ]9987 
34 39757 36604 33708 31048 28603 26355 22390 19035 
3ri 38693 35538 32647 29998 27569 25342 21425 18129 

36 0,37658 0,34503 0,31620 0,28983 0,26572 0,24367 0,20503 0,17266 
37 36650 33498 30624 28003 25612 23430 19620 16444 
38 35669 32523 29660 27056 24686 22529 18775 15661 
39 34714 31575 28727 26141 23794 21662 17967 14915 
40 33785 30656 27823 25257 22934 20829 17193 14205 

I 

20* 



308 Anhang. 

Tafel II. Diskontierungs- oder Vorwertstafel. 
1 

Faktor 1,0 pn 

Jahr I Y2 

41 0,81506 0,66500 0,60090 0,54312 0,49101 0,44401 0,40161 
42 81101 65842 59348 53509 48256 43530 39277 
43 80697 65190 58616 52718 47426 42677 38413 
44 80296 64545 57892 51939 46611 41840 37568 
46 79896 63905 57177 51171 45809 41020 36741 

46 0,79499 0,63273 0,56471 0,50415 0,45021 0,40215 0,35932 
47 79103 62646 55774 49670 44247 39427 35142 
48 78710 62026 55086 48936 43486 38654 34369 
49 78318 61412 54406 48213 42738 37896 33612 
60 77929 60804 53734 47500 42003 37153 32873 

I'i1 0,77541 0,60202 0,53071 0,46798 0,41280 0,36424 0,32149 
62 77155 59606 52415 46107 40570 35710 31442 
63 76771 59016 51768 45426 39873 35010 30750 
M 76389 58431 51129 44754 39187 34323 30073 
66 76009 57853 50498 44093 38513 33650 29412 

66 0,75631 0,57280 0,49874 0,43441 0,37851 0,32991 0,28764 
67 75255 56713 49259 42799 37200 32344 28131 
68 74880 56151 48651 42167 36560 31710 27512 
69 74508 55595 48050 41544 35931 31088 26907 
60 74137 55045 47457 40930 35313 30478 26315 

61 0,73768 0,54500 0,46871 0,40325 0,34706 0,29881 0,25736 
62 73401 53960 46292 39729 34109 29295 25'l69 
63 73036 53426 45721 39142 33522 28720 24616 
64 72673 52897 45156 38563 32946 28157 24074 
G6 72311 52373 44599 37993 32379 27605 23544 

66 0,71952 0,51855 0,44048 0,37432 0,31822 0,27064 0,23026 
G7 71594 51341 43504 36879 31275 26533 22519 
68 71237 50833 42967 36334 30737 26013 22024 
69 70883 50330 42437 35797 30208 25503 21539 
70 70530 49831 41913 35268 29689 25003 21065 

71 0,70179 0,49338 0,41395 0.34746 0,29178 0,24513 0,20602 
72 69830 48850 40884 "34233 28676 24032 20148 
73 69483 48366 40380 33727 28183 23561 19705 
74 69137 47887 39881 33229 27698 23099 19271 
76 68793 47413 39389 32738 27222 22646 18847 

7G 0,68451 0,46944 0,38903 0,32254 0,26754 0,22202 0,18433 
77 68110 46479 38422 31777 26294 21766 18027 
78 67772 46019 37948 31308 25841 21340 17630 
79 67434 45563 37479 30845 25397 20921 17242 
80 67099 45112 37017 30389 24960 20511 16863 

I 

0,36335 
35448 
34584 
33740 
32917 

0,32115 
31331 
30567 
29822 
29094 

0,28385 
27692 
27017 
26358 
25715 

0,25088 
24476 
23879 
23297 
22728 

0,22174 
21633 
21106 
20591 
20089 

0,19599 
19121 
18654 
18199 
17755 

0,17322 
16900 
16488 
16085 
15693 

0,15310 
14937 
14573 
14217 
13870 



Anhang. 

Tafel II. Diskontierungs- oder Vorwertstafel. 

Faktor 1 ~ . , pn 

309 

Jabr I 2% I 3 I 3Y4 I 3Y2 I 3% I 4 I 4Y2 I 5% 

41 0,32881 0,29763 0,26947 0,24403 I 0,22105 0,20028 0,16453 0,13528 
42 32001 28896 26099 23578 21306 19257 15744 12884 
43 31144 28054 25277 22781 20536 18517 15066 12270 
44 30311 27237 24481 22010 19794 17805 14417 11686 
45 29500 26444 23711 21266 19078 17120 13796 11130 

46 0,28710 0,25674 0,22965 0,20547 0,18389 0,16461 0,13202 0,10600 
47 27942 24926 22242 19852 17724 15828 12634 10095 
48 27194 24200 21542 19181 17083 15219 12090 09614 
49 26466 23495 20863 18532 16466 14634 11569 09156 
50 25758 22811 20207 17905 15871 14071 11071 08720 

51 0,25068 0,22146 0,19571 0,17300 0,15297 0,13530 0,10594 0,08305 
52 24397 21501 18955 16715 14744 13010 10138 07910 
53 23744 20875 18358 16150 14211 12509 09701 07533 
04 23109 20267 17780 15603 13698 12028 09284 07174 
00 22491 19677 17221 15076 13202 11566 08884 06833 

56 0,21889 0,19104 0,16678 0,14566 0,12725 0,11121 0,08501 0,06507 
57 21303 18547 16153 14073 12265 10693 08135 06197 
58 20733 18007 15645 13598 11822 10282 07785 05902 
59 20178 17483 15153 13138 11395 09886 07450 05621 
60 19638 16973 14676 12693 10983 09506 07129 05354 

61 0,19112 0,16479 0,14214 10,12264 0,10586 0,09140 0,06822 0,05099 
62 18601 15999 13766 11849 10203 08789 06528 04856 
63 18103 15533 13333 11449 09834 08451 06247 04625 
64 17618 15081 12913 11062 09479 08126 05978 04404 
65 17147 14641 12507 10688 09136 07813 05721 04195 

66 0,16688 0,14215 0,12113 0,10326 0,08806 0,07513 0,05474 0,01995 
67 16241 13801 11732 09977 08488 07224 05239 03805 
68 15806 13399 11363 09640 08181 06946 05013 03623 
69 15383 13009 11005 09314 07885 06679 04797 03451 
70 14972 12630 10658 08999 07600 06422 04590 03287 

,71 0,14571 0,12262 0,10323 0,08694 0,07326 0,06175 0,04393 0,03130 
72 14181 11905 09998 08400 07061 05937 04204 02981 
73 13802 11558 09683 08116 06806 05709 04023 02839 
74 13432 11221 09379 07842 06560 05490 03849 02704 
75 13073 10895 09083 07577 06323 05278 03684 02575 

76 0,12723 0,10577 0,08797 0,07320 0,06094 0,05075 0,03525 0,02453 
77 12382 10269 08521 07073 05874 04880 03373 02336 
78 12051 09970 08252 06834 05661 04692 03228 02225 
79 11728 09680 07993 06603 05457 04512 03089 02119 
80 11414 09398 07741 06379 05260 04338 02956 02018 

I 



310 Anhang. 

Tafel II. Diskontierungs- oder Vorwertstafel. 
1 

Faktor 1,0 pn 

Jabr I % 1 I 1Y4 I 1% I 1% I 2 I 2Y4 I 2%% 

81 0,66765 0,44665 0,36560 0,29940 0,24531 0,20109 0,16492 0,13532 
82 66433 44223 36108 29497 24109 19715 16129 13202 
83 66102 43785 35663 29062 23694 19328 15774 12880 
84 65773 43352 35222 28632 23287 18949 15427 12566 
81i 65446 42922 34787 28209 22886 18577 15088 12259 

86 0,65121 0,42497 0,34358 0,27792 0,22493 0,18213 0,14756 0,11960 
87 64797 42077 33934 27381 22106 17856 14431 11669 
88 64474 41660 33515 26977 21726 17506 14113 11384 
89 64154 41248 33101 26578 21352 17163 13803 11106 
90 63834 40839 32692 26185 20985 16826 13499 10836 
91 0,63517 0,40435 0,32289 0,25798 0,20624 0,16496 0,13202 0,10571 
92 63201 .40034 31890 25417 20269 16173 12911 10313 
93 62886 39638 31496 25041 19920 15856 12627 10062 
94 62573 39246 31108 24671 19578 15545 12349 09816 
91i 62262 38857 30724 24307 19241 15240 12078 09577 
96 0,61952 0,38472 0,30344 0,23947 0,18910 0,14941 0,11812 0,09343 
97 61644 38091 29970 23594 18585 14648 11552 09116 
98 61337 37714 29600 23245 18265 14361 11298 08893 
99 61032 37341 29234 22901 17951 14079 11049 08676 

100 60729 36971 28873 22563 17642 13803 10806 08465 
101 0,60427 0,36605 0,28517 0,22230 0,17339 0,13533 0,10568 0,08258 
102 60126 36243 28165 21901 17041 13267 10336 08006 
103 59827 35884 27817 21577 16748 13007 10108 07860 
104 59529 35528 27474 21258 . 16460 12752 09886 I 07669 
101i 59233 35177 27134 20944 16177 12502 09668 07482 
106 0,58938 0,34829 0,26799 0,20635 0,15898 0,12257 0,09456 0,07299 
107 58645 34484 26469 20330 15625 12017 09248 07121 
108 58353 34142 26142 20029 15356 11781 09044 06947 
109 58063 33804 25819 19733 15092 11550 08845 06778 
110 57774 33469 25500 19442 14832 11324 08650 06613 
111 0,57487 0,33138 0,25186 0,19154 0,14577 0,11101 0,08460 0,06452 
112 57201 32810 24875 18871 14327 10884 08274 06294 
113 56916 32485 24568 18593 14080 10670 08092 06145 
114 56633 32164 24264 18318 13838 10461 07914 05991 
111i 56351 31845 23965 18047 13600 10256 07740 05845 
116 0,56071 0,31530 0,23669 0.17780 0,13366 0,10055 0,07569 0,05701 
117 55792 31218 23377 17518 13136 09858 07403 05563 
118 55514 30908 23088 17259 12910 09665 07240 05423 
119 55238 30603 22803 17004 12688 09475 07081 05295 
120 54963 30300 22521 16752 12470 09289 06925 05166 
130 0,52289 0,27430 0,19890 0,14435 0,10484 0,07620 0,05543 0,04036 
140 49745 24832 17567 12438 08814 06251 04437 03153 
1liO 47325 22480 15515 10718 07410 05128 03552 02463 
160 45023 20351 13702 09235 06230 04207 02844 01924 
170 42832 18423 12102 07957 05238 03451 02276 01503 
180 40748 16678 10688 06857 04404 02831 01822 01174 
190 38766 15099 09439 05908 03702 02323 01459 009172 
200 36880 13669 08337 05091 03113 01905 01168 007165 



Anhang. 

Tafel II. Diskontiernngs- oder Vorwertstafel. 
1 

Faktor 1,0 pn 

311 

Jabr I 2% I 3 I 3Y4 I 3% I 3% I 4 I 4% I 5% 

81 0,11109 0,09124 0,07497 0,06164 0,05069 0,04172 0,02829 0,01922 
82 10812 08858 07261 05955 04886 04011 02707 01830 
83 10522 08600 07033 05754 04710 03857 02590 01743 
84 10241 08350 06811 05559 04539 03709 02479 01660 
85 09967 08107 06597 05371 04375 03566 02372 01581 

88 0,09700 0,07870 0,06389 0,05190 0,04217 0,03429 0,02270 0,01506 
87 09440 07641 06188 05014 04065 03297 02172 01434 
88 09188 07419 05993 04845 03918 03170 02079 01366 
89 08942 07203 05805 04681 03776 03048 01989 01301 
90 08702 06993 05622 04522 03640 02931 01903 01239 

91 0,08469 0,06789 0,05445 0,04369 0,03508 0,02818 0,01821 0,01180 
92 08243 06591 05274 04222 03381 02710 01743 01123 
'3 08022 06399 05108 04079 03259 02606 01668 01070 
94 07807 06213 04947 .03941 03141 02505 01596 01019 
95 07598 06032 04791 03808 03028 02409 01527 009705 

98 0,07395 0,05856 0,04640 0,03679 0,02918 0,02316 0,01462 0,009244 
'7 07197 05686 04494 03555 02813 02227 01399 008803 
98 07005 05520 04353 03434 02711 02142 01338 008384 
99 06817 05359 04216 03318 02613 02059 01281 007985 

100 06635 05203 04083 03206 02519 01980 01226 007605 

101 0,06457 0,05052 0,03955 0,03098 0,02428 0,01904 0,01173 0,007242 
102 06284 04905 03830 02993 02340 01831 01122 006898 
103 06116 04762 03710 02892 02255 01760 01074 006569 
104 05952 04623 03593 02794 02174 01693 01028 006256 
105 05793 04488 03480 02699 02095 01627 009835 005958 
108 0,05638 0,04358 0,03370 0,02608 0,02020 0,01565 0,009412 0,005675 
107 05487 04231 03264 02520 01947 01504 009007 005404 
108 05340 04108 03161 02435 01876 01447 008619 005147 
109 05197 03988 03062 02352 01808 01391 008248 004902 
110 05058 03872 02965 02273 01743 01338 007892 004669 
111 0,04923 0,03759 0,02872 0,02196 0,01680 0,01286 0,007553 0,004446 
112 04791 03649 02782 02122 01619 01237 007227 004234 
113 04633 03543 02694 02050 01561 01189 . 006916 004033 
114 04538 03440 02609 01981 01504 01143 006618 003841 
115 04417 03340 02527 01914 01450 01099 006333 003658 
118 0,04298 0,03243 0,02448 0,01849 0,01398 0,01057 0,006061 0,003484 
117 04183 03148 02371 01786 01347 01016 005800 003318 
118 04071 03056 02296 01726 01298 009774 005550 003160 
119 03962 02967 02224 01668 01251 009398 005311 003009 
120 03856 02881 02154 016ll 01206 009036 005082 002866 
130 0,02940 0,02144 0,01564 0,01142 0,008347 0,006105 0,003273 0,001760 
140 02242 01595 01136 008098 005777 004124 002107 001080 
150 01709 01187 008251 005740 003997 002786 001357 0006631 
180 01303 008832 005992 004070 002766 001882 0008738 0004071 
170 009933 006572 004352 002885 001914 001272 0005626 0002499 
180 007573 004890 003161 002045 001325 0008590 0003623 0001534 
190 005774 003639 002296 001450 0009167 0005803 0002333 00009419 
200 004402 002707 001667 001028 0006344 0003920 0001502 00005784 



312 Anhang. 

Tafel III. Periodenrententafel. 
1 

Faktol' 1,0 pD - 1 

Jabr I % 1 1% 1 1% 1 1% 2 I 2% 12%% 

1 200,0000 1100,0000 80,0000 66,6667 57,1429 150,0000 44,4444 40,0000 
2 99,7506 49,7512 39,7519 33,0852 28,3238 24,7525 21,9751 19,7531 
3 66,3350 33,0022 26,3359 21,8922 18,7182 16,3377 14,4865 13,0055 
4 49,6266 24,6281 19,6290 16,2963 13,9161 12,1312 10,7431 9,6327 
0 39,6020 19,6040 15,6050 12,9393 11,0355 9,6079 8,4978 7,6099 

6 32,9191 16,2549 12,9227 10,7017 9,1156 7,9263 7,0216 6,2620 
7 28,1458 13,8629 11,0072 9,1037 7,7446 6,7256 5,9233 5,2998 
8 24,5658 12,0690 9,5707 7,9056 6,7167 5,8255 5,1327 4,5787 
9 21,7815 10,6741 8,4537 6,9740 5,9176 5,1258 4,5103 4,0183 

10 19,5537 9,5582 7,5602 6,2289 5,2786 4,5663 4,0128 3,5704 

11 17,7318 8,6454 6,8295 5.6196 4,7560 4,1089 3,6061 3,2042 
12 16,2133 7,8849 6,2206 5)120 4,3208 3,7280 3,2674 2,8995 
13 14,9284 7,2415 5,7057 4,6827 3,9527 3,4059 2,9812 2,6419 
14 13,8272 6,6901 5,2644 4,3149 3,6375 3,1301 2,7361 2,4215 
10 12,8729 6,2124 4,8821 3,9963 3,3644 2,8913 2,5239 2,2307 

16 12,0379 5,7944 4,5477 3,7177 3,1257 I 2,6825 2,3385 2,0640 
17 11,3012 5,4258 4,2524 3,4720 2,9152 2,4985 2,1751 1,9171 
IS 10,6463 5,0982 3,9908 3,2537 2,7283 2,3351 2,0301 1,7868 
19 10,0605 4,8052 3,7564 3,0586 2,5612 2,1891 1,9005 1,6704 
20 9,5333 4,5415 3,5456 2,8830 2,4109 2,0578 1,7841 1,5659 

21 9,0563 4,3031 3,3541 2,7244 2,2751 . 1,9392 1,6789 1,4715 
22 8,6227 4,0864 3,1818 2,5802 2,1518 1,8316 1,5836 1,3859 
23 8,2269 3,8886 3,0237 2,4487 2,0393 1,7334 1,4965 1,3079 
24 7,8642 3,7073 2,8789 2,3283 1,9363 1,6436 1,4169 1,2365 
20 7,5304 3,5407 2,7458 2,2176 1,8417 1,5610 1,3438 1,1710 

26 7,2223 3,3869 2,6230 2,1155 1,7544 1,4850 1,2765 1,1107 
27 6,9372 3,2446 2,5093 2,0210 1,6738 1,4147 1,2143 1,0551 
28 6,6724· 3,1124 2,4038 1,9334 1,5989 1,3495 1,1567 1,0035 
29 6,4258 2,9895 2,3058 1,8519 1,5294 1,2889 1,1031 0,9556 
30 6,1958 2,8748 2,2143 1,7759 1,4646 1,2325 1,0533 0,9111 

31 5,9806 2,7676 2,1288. 1,7050 1,4040 1,1798 1,0068 0,8696 
32 5,7789 2,6671 2,0486 1,6385 1,3473 1,1305 0,9633 0,8307 
33 5,5895 2,5727 1,9734 1,5761 1,2942 1,0843 0,9225 0,7944 
34 5,4112 2,4840 1,9027 1,5175 1,2442 1,0409 0,8843 0,7603 
35 5,2431 2,4004 1,8361 1,4622 1,1972 1,0001 0,8483 0,7282 

36 5,0844 2,3214 1,7732 1,4102 1,1529 0,9616 0,8145 0,6981 
37 4,9343 2,2468 1,7138 1,3610 1,1110 0,9253 0,7825 0,6696 
38 4,7921 2,1762 1,6576 1,3145 1,0714 0,8910 0,7523 0,6428 
39 4,6572 2,1092 1,6043 1,2703 1.0339 0,8586 0,7238 0,6174 
40 4,5291 2,0456 1,5537 1,2285 0;9984 0,8278 0,6968 0,5934 



Anhang. 

Tafel m. Periodenrententafel. 
1 

Faktor 1,0 pn - 1 

313 

Jahr I 2% I 3 I 3% I 3Y2 I 3% I 4 I 4Y2 I 5% 

1 36,3636 33,3333 30,7276 28,5714 26,6667 25,0000 22,2222 20,0000 
2 17,9353 16,4204 15,1387 14,0400 13,0880 12,2549 10,8666 9,7561 
3 11,7938 10,7843 9,9302 9,1981 8,5638 8,0087 7,0839 6,3442 
4 8,7244 7,9676 7,3272 6,7786 6,3032 5,8873 7,1943 4,6402 
5 6,8836 6,2785 5,7666 5,3280 4,9480 4,6157 4,0620 3,6195 

6 5,6571 5,1533 4,7271 4,3620 4,0457 3,7690 3,3084 2,9403 
7 4,7817 4,3502 3,9853 3,6727 3,4020 3,1652 2,7711 2,4564 
8 4,1257 3,7485 3,4176 3,1565 2,9200 2,7132 2,3691 2,0944 
9 3,6160 3,2811 2,9980 2,7556 2,5457 2,3623 2,0572 1,8138 

10 3,2087 2,9077 2,6533 2,4355 2,2470 2,0823 1,8084 1,5901 

11 2,8759 2,6026 2,3717 2,1741 2,0031 1,8537 1,6055 1,4078 
12 2,5989 2,3487 2,1375 1,9567 1,8003 1,6638 1,4370 1,2565 
13 2,3648 2,1343 1,9397 1,7732 1,6292 1,5036 1,2950 1,1291 
14 2,1645 1,9509 1,7705 1,6163 1,4830 1,3667 1,1738 1,0205 
10 1,9912 1,7922 1,6243 1,4807 1,3567 1,2485 1,0692 0,9268 

16 1,8399 1,6537 1,4966 1,3624 1,2465 1,1455 0,9781 0,8454 
17 1,7066 1,5317 1,3843 1,2584 1,1497 '1,0550 0,8982 0,7740 
18 1,5884 1,4236 1,2847 1,1662 1,0639 0,9748 0,8275 0,7109 
19 1,4828 1,3271 1,1959 1,0840 0,9875 0,9035 0,7646 0,6549 
20 1,3881 1,2405 1,1163 1,0103 0,9190 0,8395 0,7084 0,6049 

21 1,3025 1,1624 1,0444 0,9439 0.8573 0,7820 0,6578 0,5599 
22 1,2250 1,0916 0,9794 0,8838 0;8015 0,7300 0,6121 0,5194 
23 1,1543 1,0271 0,9202 0,8291 0,7508 0,6827 0,5707 0,4827 
24 1,0898 0,9682 0,8661 0,7792 0,7045 0,6397 0,5330 0,4494 
25 1,0305 0,9143 0,8166 0,7335 0,6622 0,6003 0,4986 0,4190 

26 0,9760 0,8646 0,7711 0,6916 0,6233 0,5642 0,4671 0,3913 
27 0,9257 0,8188 0,7291 0,6529 0,5876 0,5310 0,4382 0,3658 
28 0,8792 0,7764 0,6903 0,6172 0,5545 0,5003 0,4116 0,3424 
29 0,8360 0,7372 0,6544 0,5842 0,5240 0,4720 0,3870 0,3209 
30 0,7958 0,7006 0,6210 0,5535 0,4957 0,4458 0,3643 0,3010 

31 0,7583 0,6666 I 0,5899 0,5249 0,4693 0,4214 0,3432 0,2826 
32 0,7234 0,6349 0,5609 0,4983 0,4448 0,3987 0,3236 0,2656 
33 0,6906 0,6052 0,5338 0,4735 0,4220 0,3776 0,3054 0,2498 
34 0,6600 0,5774 0,5085 0,4503 0,4006 0,3579 0,2885 0,2351 
35 0,6311 0,5513 0,4847 0,4285 0,3806 0,3394 0,2727 0,2214 

36 0,6040 0,5268 0,4624 0,4081 0,3619 0,3222 0,2579 0,2087 
37 0,5785 0,5037 0,4414 0,3889 0,3443 0,3060 0,2441 0,1968 
38 0,5545 0,4820 0,4217 0,3709 0,3278 0,2908 0,2311 0,1857 
39 0,5317 0,4615 0,4031 0,3539 0,3122 0,2765 0,2190 0,]753 
40 0,5102 0,4421 0,3855 0,3379 '0,2976 0,2631 0,2076 0,1656 

I 



314 

Jahr I Yz 

41 4,4072 
42 4,2912 
43 4,1806 
44 4,0751 
46 3,9742 

46 3,8778 
47 3,7855 
48 3,6971 
49 3,6120 
60 3,5307 

ii1 3,4525 
62 3,3773 
63 3,3050 
M 3,2354 
iii 3,1683 

66 3,1036 
67 3,0412 
68 2,9810 
69 2,9228 
60 2,8666 

61 2,8122 
62 2,7596 
63 2,7087 
64 2,6594 
66 2,6116 

66 2,5653 I 
67 2,5203 
68 2,4767 
69 2,4344 
70 2,3933 

71 2,3534 
72 2,3146 
73 2,2768 
74 2,2401 
76 2,2044 

76 2,1697 
77 2,1358 
78 2,1028 
79 2,0707 
80 2,0394 

Anhang. 

Tafel III. Periodenrententafel. 
1 

Faktor 1,0 pn - 1 

1 I lY4, I 1% I 1% I 2 I 2Y4 I 2%% 

I I 
1,9851 1,5056 1,1887 0,9647 0,7986 0,6711 0,5707 
1,9276 1,4599 1,1510 0.9326 0,7709 0,6468 0,5491 
1,8727 1,4164 l,ll50 0;9021 0,7445 0,6237 0,5287 
1,8204 1,3748 1,0807 0,8730 0,7195 0,6017 0,5092 
1,7705 1,3352 1,0480 0,8453 0,6955 0,5808 0,4907 

1.7228 1,2973 1,0167 0,8189 0,6727 0,5609 0,4731 
1;6771 1,26ll 0,9869 0,7936 0,6509 0,5418 0,4563 
1,6334 1,2265 0,9583 0,7695 0,6301 0,5237 0,4402 
1,5915 1,1933 0,9310 0,7-464 0,6102 0,5063 0,4249 
1,5513 1,1614 0,9048 0,7242 0,5912 0,4897 0,4103 

1,5127 1,1309 0,8796 0,7030 0,5729 0,4738 0,3963 
1,4756 1,1015 I 0,8555 0,6827 0,5555 0,4586 0,3830 
1,4400 1,0733 0,8324 0,6631 0,5387 0,4440 0,3702 
1,4057 1,0462 0,8101 0,6444 0,5226 0,4301 0,3579 
1,3726 1,0201 0,7887 0,6264 0,5072 0,4167 0,3462 

1,3408 0,9950 0,7681 0,6090 0,4923 0,4038 0,3349 
1,3102 0,9708 0,7482 0,5923 0,4781 0,3914 0,3241 
1,2806 0,9474 0,7291 0,5763 0,4643 0,3795 0,3137 
1,2520 0,9249 0,7107 0,5608 0,4511 0,3681 0,3037 
1,2244 0,9031 0,6929 0,5459 0,4384 0,3571 0,2941 

1,1978 0,8822 0,6757 0,5315 0,4261 0,3465 0,2849 
1,1720 0,8610 0,6592 0,5177 0,4143 0,3364 0,2760 
1,1471 0,8423 0,6432 0,5043 0,4029 0,3265 0,2675 
1,1230 0,8234 0,6277 0,4913 0,3919 0,3171 0,2593 
1,0997 0,8050 0,6127 0,4788 0,3813 0,3079 0,2514 

1,0770 0,7873 0,5983 0,4668 I 0,3711 0,2991 0,2438 
1,0551 0,7700 0,5843 0,4551 0,3612 0,2906 0,2364 
1,0339 0,7534 0,5707 0,4438 0,3516 0,2824 0,2293 
1,0133 0,7372 0,5576 0,4328 0,3423 0,2745 0,2225 
0,9933 0,7216 0,5448 0,4222 0,3334 0,2669 0,2159 

0,9739 0,7064 0,5325 0,4120 0,3247 0,2595 0,2095 
0,9550 0,6916 . 0,5205 0,4021 0,3163 0,2523 0,2034 
0,9367 0,6773 0,5089 0,3924 0,3082 0,2454 0,1974 
0,9189 0,6634 0,4976 0,3831 0,3004 0,2387 0,1917 
0,9016 0,6499 0,4867 0,3740 0,2928 0,2322 0,1861 

0,8848 0,6367 0,4761 0,3653 0,2854 0,2260 0,1808 
0,8684 0,6240 0,4658 0,3567 0,2782 0,2199 0,1756 
0,8525 0,6115 0,4558 0,3485 0,2713 0,2140 0,1706 
0,8370 0,5995 0,4460 0,3404 0,2646 0,2083 0,1657 
0,8219 0,5877 ·0,4366 0,3326 0,25&0 0,2028 0,1610 

I 



Jahr I 2%, 

4 
4 
4 
4 
4 

1 
2 
3 
4 
li 

4 
4 
4 
4 
I) 

6 
7 
8 
9 
0 

I) 
I) 
I) 
I) 
I) 

1 
2 
3 
4 
li 

li 
I) 
6 

li 
li 
G 

G 
6 
G 
6 
6 

6 
G 
6 
G 
'2 

'; 
'; 
7 
'; 
7 

7 
7 
7 
'2 
8 

7 
8 
9 
0 

1 
2 
3 
4 
li 

6 
7 
8 
9 
0 

1 
2 
3 
4 
li 

6 
'2 
8 
9 
0 

0,4899 
0,4706 
0,4523 
0,4349 
0,4184 

0,4027 
0,3878 
0,3725 
0,3599 
0,3469 

0,3345 
0,3227 
0,3II4 
0,3005 
0,2902 

0,2802 
0,2707 
0,2616 
0,2528 
0,2444 

0,2363 
0,2285 
0,2210-
0,2139 
0,2070 

0,2003 
0,1939 
0,1877 
0,1818 
0,1761 

0,1706 
0,1652 
0,1601 
0,1552 
0,1504 

0,1457 
0,1483 
0,1370 
0,1329 
0,1289 

Anhang. 

Tafel III. Periodenrententafel. 
1 

Faktor 1,0 pD - 1 

315 

3 I 3Y4 I 3Y2 I 3%, I 4 I 4Yz 

0,4237 0,3689 0,3228 0,2838 0,2504 0,1969 0,1564 
0,4064 0,3532 0,3085 0,2707 0,2385 0,1869 0,1479 
0,3899 0,3383 0,2950 0,2584 0,2272 0,1774 0,1399 
0,3743 0,3242 0,2822 0,2468 0,2166 0,1685 0,1323 
0,3595 0,3108 0,2701 0,2358 0,2066 0,1600 0,1252 

0,3454 0,2981 0,2586 0,2253 0,1971 0.1521 0, II 86 
0,3320 0,2860 0,2477 0,2154 0,1880 0)446 0,II23 
0,3193 0,2746 0,2373 0,2060 0,1795 0,1375 0,1064 
0,3071 0,2636 0,2275 0,1971 0,1714 0,1308 0,1008 
0,2955 0,2532 0,2181 0,1886 0,1638 0,1245 0,09553 

0,2845 0,2433 0,2092 0,]806 0,1565 0,II85 0,09057 
0,2739 0,2339 0,2007 0,1729 0,1496 0,II28 0,08589 
0,2638 0,2249 0,1926 0,1657 0,1430 0,1074 0,08148 
0,2542 0,2163 0,1849 0,1587 0,1367 0,1023 0,07729 
0,2450 0,2080 0,1775 0,1521 0,1308 0,09750 0,07334 

0,2361 0,2002 0.1705 0,1458 0,1251 0,09291 0,06960 
0,2277 0,1927 0;1638 0,1398 0,II97 0,08856 0,06607 
0,2196 0,1855 0,1574 0,1341 0.II46 0,08442 0,06273 
0,2II9 0,1786 0,1512 0,1286 0)097 0,08049 0,05956 
0,2044 0,1720 0,1454 0,1234 0,1050 0,07676 0,05656 

I 0,1973 0,1657 0,1398 0,II84 0,1006 0,07321 0,05373 
0,1905 0,1596 0,1344 0,II36 0,09636 0,06984 0,05104 
0,1839 0,1538 0,1293 0,1091 0.09231 0,06663 0,04849 
0,1776 0,1483 0,1244 0,1047 0;08844 0,06358 0,04607 
0,1715 0,1429 0,II97 0,1006 0,08476 0,06068 0,04378 

0,1657 0,1378 0,1152 0,09657 0,08123 0,05791 I 0,04161 
0,1601 0,1329 0,II08 0,09275 0,07786 0,05528 0,03955 
0,1547 0,1282 0,1067 0,08910 0,07464 0,05277 0,03760 
0,1495 0,1237 0,1027 0,08560 0,07157 0,05039 0,03574 
0,1446 0,II93 0,09888 0,08225 0,06863 0,048II 0,03398 

0,1398 0,II51 0,09522 0;07905 0,06581 0,04595 0,03231 
0,1351 O,IIII 0,09171 0,07597 0,06312 0,04388 0,03073 
0,1307 0,1072 0,08833 0,07303 0,06055 0,04191 0,02922 
0,1264 0,1035 0,08509 0,07020 0,05808 0,04004 0,02779 
0,1223 0,09991 0,08198 0,06749 0,05573 0,03825 0,02643 

0,II83 0,09641 0,07899 0,06490 0,05346 0,03654 0,02514 
0,II44 0,09314 0,076II 0,06240 0,05131 0,03491 0,02392 
0,II07 0,08995 0,07335 0,06001 0,04923 0,03336 0,02275 
0,1072 0,08687 0,07069 0,05772 0,04725 0,03187 0,02164 
0,1037 0,08390 0,06814

1 

0,05552 0,04535 0,03046 0,02059 



316 

Jahr I Y2 . 
81 2,0090 
82 1,9791 
83 1,9501 
84 1,9217 
86 1,8940 

86 1,8670 
87 1,8406 
88 1,8149 
89 1,7897 
90 1,7651 

91 1,7410 
92 1,7174 
93 1,6944 
94 1,6919 
96 1,6499 

96 1,6283 
97 1,6072 
98 1,5865 
99 1,5662 

100 1,5442 

101 1,5270 
102 1,5079 
103 1,4892 
104 1,4709 
106 1,4530 

106 1,4354 
107 1,4181 
108 1,4011 
109 1,3845 
110 1,3682 

111 1,3522 
112 1,3365 
113 1,32II 
114 1,3059 
115 11,2910 
116 1,2764 
117 1,2620 
118 1,2479 
119 1,2340 
120 1,2204 

130 1,0960 
140 0,9899 
160 0,8984 
160 0,8189 
170 0,7492 
180 0,6877 
190 0,6331 
200 0,5843 

Anhang. 

Tafel ID. Periodenrententafel. 
1 

Faktor 1,0 pn_ f 

1 I 1~ I lY2 I 1% I 2 I 2~ I 2Y2% 

I 0,8072 0,5763 0,4273 0,3250 0,2517 0,1975 0,1565 
0,7928 0,5652 0,4184 0,3177 0,2456 0,1923 0,1521 
0,7789 0,5543 0,4097 0,3105 0,2396 0,1873 0,1478 
0,7653 0,5437 0,4012 0,3036 0,2338 0,1824 0,1437 
0,7520 0,5334 0,3929 0,2968 0,2282 0,1777 0,1397 

0,7390 0,5234 0,3849 0,2902 0,2227 0,1731 0,1358 
0,7264 0,5136 0,3771 0,2838 0,2174 0,1686 0,1321 
0,7141 0,5041 0,3694 0,2776 0,2122 0,1643 0,1285 
0,7021 0,4948 0,3620 0,2715 0,2072 0,1601 0,1249 
0,6903 0,4857 0,3547 0,2656 0,2023 0,1561 0,1215 

0,6788 0,4769 0,3477 0,2598 0,1975 0,1521 0,1I82 
0,6676 0,4682 0,3408 0,2542 0,1929 0,1483 0,1I50 
0,6567 0,4593 0,3341 0,2488 0.1884 0,1445 0,1I19 
0,6460 0,4515 0,3275 0,2434 0;1841 0,1409 0,1088 
0,6355 ·0,4435 0,32II 0,2383 0,1798 0,1374 0,1059 

0,6253 0,4356 0,3149 0,2332 0,1757 0,1339 0,1031 
0,6153 0,4280 0,3088 0,2283 0,1716 0,1306 0,1003 
0,6055 0,4204 0,3028 0,2235 0,1677 0,1274 0,09761 
0,5959 0,4131 0,2970 0,2188 0,1639 0,1242 0,09501 
0,5866 0,4059 0,2914 0,2142 0,1601 0,1212 0,09248 

0,5774 0,3989 0,2858 0,2098 0,1565 0, II 82 0,09002 
0,5684 0,3921 0,2804 0,2054 0,1530 0,1I53 0,08762 
0,5597 0,3854 0,2751 0,2012 0,1495 0,1124 0,08531 
0,5511 0,3788 0,2700 0,1970 0,1462 0,1097 0,08306 
0,5427 0,3724 0,2649 0,1930 0,1429 0,1070 0,08087 

0,5344 0,3661 0,2600 0,1890 0,1397 0,1044 0,07874 
0,5263 0,3600 0,2552 0,1852 0,1366 0,1019 0,07667 
0,5184 0,3539 0,2505 0,1814 0,1335 0,09943 0,07466 
0,5107 0,3481 0,2458 0,1777 0,1306 0,09703 0,07271 
0,5031 0,3423 0,2413 0,1742 0,1277 0,09470 0,07081 

0,4956 0,3366 0,2369 0,1706 0,1249 0,09242 0,06902 
0,4883 0,3311 0,2326 0,1672 0,1221 0,09020 0,06717 
0,4812 0,3257 0,2284 0,1639 0, II 94 0,08804 0,06542 
0,4741 0,3204 0,2243 0,1606 0,1168 0,08594 0,06373 
0,4672 0,3152 0,2202 0,1574 0,1143 0,08389 0,06207 

0,4605 0,3101· 0,2163 0,1543 0,1118 0,08189 0,06046 
0,4539 0,3051 0,2124 0,1512 0,1094 0,07995 0,05890 
0,4474 0,3002 0,2086 0,1482 0,1070 0,07805 0,05739 
0,4410 0,2954 0,2049 0,1453 0,1047 0,07620 0,05591 
0,4347 0,2907 0,2012 0,1425 0,1024 0,07440 0,05447 

0,3779 0,2483 0,1687 0,1171 0,08249 0,05869 0,04205 
0,3303 0,2]31 0,1420 0,09666 0,06668 0,04643 0,03255 
0,2900 0,1836 0,1200 0,08003 0,05406 0,03683 0,02525 
0,2555 0,1588 0,1017 0,06644 0,04392 0,02927 0,01962 
0,2258 0,1377 0,08645 0,05527 0,03575 0,02329 0,01526 

1 0,2002 0,1197 0,07361 0,04606 0,02914 0,01856 0,01188 
0,1778 0,1042 0,06279 0,03845 0,02378 0,01480 0,009257 
0,1583 0,09095 0,05364 0,03213 0,01942 0,01182 0,00721 7 



Anhang. 

Tafel IT!. Periodem>ententafel. 
1 

Faktor 1,0 pn - l' 

317 

Jahr I 2% I 3 I 3Y4 3% I 3% I 4 I 4% I 5% 

81 0,1250 0,1004 0,08112 0,06568 0,05340 0,04353 0,02911 0,01959 
82 0,1212 0,09719 0,07830 0,06332 0,05137 0,04179 0,02782 0,01864 
83 0,1176 0,09409 0,07565 0,06105. 0,04942 0,04012 0,02659 0,01774 
84 0,1141 0,09110 0,07309 0,05886 0,04755 0,03851 0,02542 0,01688 
86 0,1107 0,08822 0,07063 0,05676 0,04576 0,03698 0,02430 0,01606 

86 0,1074 0,08543 0,06825 0,05474 0,04403 0,03550 0,02323 0,01529 
87 0,1042 0,08272 0,06596 0,05279 0,04237 0,03409 0,02220 0,01455 
88 0,1012 0,08013 0,06376 0,05091 0,04078 0,03274 0,02123 0,01384 
89 0,09820 0,07762 0,06162 0,04911 0,03924 0,04144 0.02030 0,01318 
90 0,09532 0,07519 0,05957 0,04737 0,03777 0,03019 0;01940 0,01254 

111 0,09253 0,07284 0,05759 0,04569 0,03636 0,02900 0,01855 0,01l94 
92 0,08985 0,07056 0,05567 0,04408 0,03500 0,02785 0,01774 0,01l36 
113 0,08722 0,06837 0,05383 0,04252 0,03369 0,02675 0,01696 0,01082 
94 0,08469 0,06625 0,05204 0,04103 0,03243 0,02570 0,01622 0,01030 
116 0,08223 0,06419 0,05032 0,03958 0,03122 0,02468 0,01551 0,009801 

96 0,07986 0,06221 0,04866 0,03819 0,03006 0,02371 0,01483 0,009330 
97 0,07755 0,06029 0,04728 0,03686 0,02894 0,02278 0,01419 0,008881 
98 0,07532 0,05843 0,04551 0,03557 0.02787 0,02188 0,01357 0,008455 
99 0,07316 0,05663 0,04401 0,03432 0;02683 0,02103 0,01297 0,008049 

100 0,07106 0,05489 0,04257 0,03312 0,02584 0,02020 0,01241 0,007663 

101 0,06903 0,05321 0,04117 0,03197 0,02488 0,01941 0,01187 0,007295 
102 0,06706 0,05158 0,03983 0,03085 0,02396 0,01864 0,01l35 0,006945 
103 0,06514 0,05000 0,03852 0,02978 0,02307 0,01792 0,01086 0,006612 
104 0,06329 0,04847 0,03727 0,02874 0,02222 0,01722 0,01038 0,006296 
106 0,06149 0,04699 0,03605 0,02774 0,02140 0,01654 0,009933 0,005994 

106 0,05975 0,04557 0,03488 0,02678 0,02061 0.01590 0,009501 0,005707 
107 0,05806 0,04418 0,03374 0,02585 0,01985 0;01528 0,009088 0,005434 
108 0,05642 0,04283 0,03265 0,02495 0,01912 0,01468 0,008694 0,005174 
109 0,05482 0,04154 0,03159 0,02409 0,01842 0,01411 0,008316 0,004926 
110 0,05328 0,04028 0,03056 0,02326 0,01774 0,01356 0,007955 0,004690 

111 0,05178 0,03910 0,02957 0,02245 0,01709 0,01303 0,007610 0,004462 
112 0.05032 0,03788 0,02861 0,02168 0,01646 0,01252 0,007280 0,004252 
113 0;04891 0,03673 0,02769 0,02091 0,01586 0,01203 0,006965 0,004049 
114 0,04754 0.03560 0.02679 0,02020 0,01527 0,01l57 0,006662 0,003856 
116 0,04621 0;03455 0;02593 0,01951 0,01471 0,01112 0,006374 0,003671 

116 0,04491 0,03351 0,02509 0,01884 0,01417 0,01070 0,006097 0,003496 
117 0,04366 0,03250 0,02428 0,01819 0,01365 0,01027 0,005833 0,003329 
118 0,04244 0,03153 0,02350 0,01756 0,01315 0,009870 0,005581 0,003170 
119 0,04126 0,03058 0,02274 0,01696 0,01267 0,009487 0,005339 0,003018 
120 0,04011 0,02966 0,02201 0,01638 0,01221 0,001:1119 0,005108 0,002874 

130 0,03029 0,02191 0,01589 0,01155 0,008418 0,006142 0,003284 0,001763 
140, 0,02293 0,01621 0,01l49 0,008164 0,005810 0,004141 0,002112 0,001081 
160 0,01739 0,01201 0,008319 0,005774 0,004013 0,002794 0,001357 0,0006636 
160 0,01320 0,008914 0,006028 0,004086 0,002774 0,001886 0,0008737 0,0004073 
170 0,01003 0,006619 0,004371 0,002893 0,001918 0,001274 0,0005630 0,0002500 
180 0,007631 0,004914 0,003170 0,002049 0,001326 0,0008598 0,0003624 0,0001535 
190 0,005807 0,003652 0,002301 0,001452 0,0009176 0,0005807 0,0002334 0,00009421 
200 0,004421 0,002715 0,001670 0,001029 0,0006348 0,0003926 0,0001502 0,00005783 



318 Anhang. 

Tafel IV. Nachwerte jahrlicher endlicher Renten. 

Jahr I lY2 

1 1,00000 
2 2,01500 
3 3,04523 
4 4,09090 
I) 5,15227 
6 6,22955 
7 7,32299 
8 8,43284 
9 9,55933 

10 10,7027 
11 11,8633 
12 13,0412 
13 14,2368 
14 15,4504 
10 16,6821 
16 17,9324 
17 19,2014 
18 20,4894 
19 21,7967 
20 23,1237 
21 24,4705 
22 25,8376 
23 27,2251 
24 28,6335 
21) 30,0630 
26 31,5140 
27 32,9867 
28 34,4815 
29 35,9987 
30 37,5387 
311 45,5921 
40 54,2679 
411 63,6142 
IJO 73,6828 
!iii 84,5296 
60 96,2147 
611 108,803 
70 122,364 
71) 136,973 
80 152,711 
811 169,665 
90 187,!?30 
91) 207,606 

100 228,803 
110 276,238 
120 331,288 
130 395,176 
140 469,321 
1110 555,369 

F kt 1,Opn-l 
a or 00 . , p 

2 

1,00000 1,00000 1.00000 
2,02000 2,02250 2;02500 
3,06040 3,06801 3,07563 
4,12161 4,13704 4,15252 
5,20404 5,23012 5,25633 

6,30812 6,34780 6,38774 
7,43428 7,49062 7,54743 
8,58297 8,65916 8,73612 
9,75463 9,85399 9,95452 
10,9497 11,0757 11,2034 

12,1687 12,3249 12,4835 
13,4121 13,6022 13,7956 
14,6803 14,9083 15,1404 
15,9739 16,2437 16,5190 
17,2934 17,6092 17,9319 

18,6393 19,0054 19,3802 
20,0121 20,4330 20,8647 
21,4123 21,8928 22,3863 
22,8406 23,3853 23,9460 
24,2974 24,9115 25,5447 

25,7833 26,4720 27,1833 
27,2990 28,0676 28,8629 
28,8450 29,6992 30,5844 
30,4219 31,3674 32,3490 
32,0303 33,0732 34,1578 

33,6709 34,8173 36,01l7 
35,3443 36,6007 37,9120 
37,0512 38,4242 39,8598 
38,7922 40,2888 41,8563 
40,5681 42,1953 43,9027 

49,9945 52,3908 54,9282 
60,4020 63,7862 67,4026 
71,8927 76,5225 81,5161 
84,5794 90,7576 97,4843 
98,5865 106,668 115,551 

114,O52 124,450 135,992 
131,126 144,326 159,118 
149,978 166,540 185,284 
170,792 191,368 214,888 
193,772 219,118 248,383 

219,144 250,133 286,279 
247,157 284.798 329,154 
278,085 323;543 377,664 
312,232 366,847 432,549 
391,559 469,342 564,902 

488,258 597,379 734,326 
606,134 757,323 951,203 
749,823 957,127 1228,82 
924,980 1206,72 1584,20 

2% 3% 
I 

1,00000 1,00000 
2,02750 2,03000 
3,08326 3,09090 
4,16805 4,18363 
5,28267 5,30914 
6,42794 6,46841 
7,60471 7,66246 
8,81384 8,89234 
10,0562 10,1591 
11,3328 11,4639 
12,6444 12,8078 
13,9921 14,1920 
15,3769 15,6178 
J6,7998 17,0863 
18,2618 18,5989 
19,7640 20,1569 
21,3075 21,7616 
22,8934 23,4144 
24,5230 25,1169 
26,1974 26,8704 

27,9178 28,6765 
29,6856 30,5368 
31,5019 32,4529 
33,3682 34,4265 
35,2858 36,4593 

37,2562 38,5530 
39,2808 40,7096 
41,3610 42,9309 
43,4984 45,2189 
45,6946 47,5754 

57,6155 60,4621 
71,2681 75,4013 
86,9042 92,7199 
104,812 112,797 
125,321 136,072 

148,809 163,053 
175,710 194,333 
206,518 230,594 
241,803 272,631 
282,213 321,363 

328,494 377,857 
381,498 443,349 
442,202 519,272 
511,724 607,288 
682,537 827,608 

906,583 1123,70 
1200,45 1521,62 
1585,91 2056,40 
209],49 2775,09 



Anhang. 319 

Tafel IV. Nachwel'te jahl'lichel' endlichel' Renten. 

Jabr I 3% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 1 

1 
1 
1 
2 

7 
8 
9 
0 
1 2 

2 
2 
2 
2 

2 
3 
4 

2 
2 
2 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 
0 

5 

5 

5 

3 
40 
4 
50 
5 

60 
65 
70 
75 
80 
5 8 

90 
95 

100 
110 
120 
130 
140 
150 

1,00000 
2,03250 
3,09856 
4,19926 
5,33574 

6,50915 
7,72069 
8,97162 
10,2632 
11,5967 

12,9736 
14,3953 
15,8631 
17,3787 
18,9435 

20,5592 
22,2273 
23,9497 
25,7281 
27,5642 

29,4601 
31,4175 
33,4386 
35,5254 
37,6799 

39,9045 
42,2014 
44,5730 
47,0216 
49,5498 

63,4780 
79,8216 
98,9993 
121,503 
147,908 

178,893 
215,251 
257,914 
307,974 
366,716 

435,645 
516,527 
611,434 
722,799 
1006,86 

1397,93 
1936,32 
2,677,71 
3698,52 

F kt 1,0 pn-l 
a 01' 0,0 P . 

3Y2 4 

1,00000 1,00000 1,00000 
2,03500 2,03750 2,04000 
3,10623 3,11391 3,12160 
4,21494 4,23068 4,24646 
5,36247 5,38933 5,41632 

6,55015 6,59143 6,63298 
7,77941 7,83861 7,89829 
9,05169 9,13255 9,21423 
10,3685 10,4750 10,5828 
11,7314 11,8678 12,0061 

13,1420 13,3129 13,4864 
14,6020 14,8121 15,0258 
16,1130 16,3676 16,6268 
17,6770 17,9814 18,2919 
19,2957 19,6557 20,0236 

20,9710 21,3927 21,8245 
22,7050 23,1950 23,6975 
24,4997 25,0648 25,6454 
26,3572 27,7005 27,6712 
28,2797 29,0174 29,7781 

30,2695 31,1055 31,9692 
32,3289 33,2720 34,2480 
34,4604 35,5197 36,6179 
36,6665 37,8517 39,0826 
38,9499 40,2711 41,6459 

41,3131 42,7813 44,3117 
43,7591 45,3856 47,0842 
46,2906 48,0875 49,9676 
48,9108 50.8908 52,9663 
51,6227 53)992 56,0849 

66,6740 70,0614 73,6522 
84,5503 89,6101 95,0255 
105,782 113,110 121,029 
130,998 141,358 152,667 
160,947 175,316 191,159 

196,517 216,137 237,991 
238,763 265,207 294,968 
288,938 324,195 364,290 
348,530 395,104 448,631 
419,307 480,344 551,245 

503,367 582,811 676,090 
603,205 705,986 827,983 
72],781 854,055 1012,78 
862,612 1032,05 1237,62 
1228,53 1503,22 1843,99 

1744,69 2184,09 274],56 
2472,80 3167,98 4070,19 
3499,85 4589,73 6036,88 
4948,62 6644,23 8948,07 

4Y2 

1,00000 1,00000 
2,04500 2,05000 
3,13703 3,15250 
4,27819 4,31013 
5,47071 5,52563 

6,71689 6,80191 
8,01915 8,14201 
9,38001 9,54911 
10,8021 11,0266 
12,2882 12,5779 

13,8412 14,2068 
15,4640 15,9171 
17,1599 17,7130 
18,9321 19,5986 
20,7841 21,5786 

22,7193 23,6575 
24,7417 25,8404 
26,8551 28,1324 
29,0636 30,5390 
31,3714 33,0660 

33,7831 35,7193 
36,3034 38,5052 
38,9370 41,4305 
41,6892 44,5020 
44,5652 47,7271 

47,5706 51,1135 
50,7113 54,6691 
53,9933' , 58,4026 
57,4230 62,3227 
61,0071 66,4388 

81,4966 90,3203 
107,030 120,800 
138,850 159,700 
178,503 209,348 
227,918 272,713 

289,498 353,584 
366,238 456,798 
461,870 588,529 
581,044 756,654 
729,558 971,229 

914,633 1245,09 
1145,27 1594,61 
1432,68 2040,69 
1790,86 2610,03 
2793,42 4264,03 

4350,40 6958,24 
6768,33 11346,8 
10523,3 18495,3 
16354,7 30139,6 



~20 Anhang. 

Tafel V. Vorwerte jahrlicher endlicher Renten. 
1,Opn-l 

Faktor IOn 0 0 . , p . , p 

Jahr I lYz 2 2Yz 3% 

1 0,98522 0,98039 0,97800 0,97561 0,97324 0,97087 
2 1,95588 1,94156 1,93447 1,92742 1,92042 1,91347 
3 2,91220 2,88388 2,86990 2,85602 2,84226 2,82861 
4 3,85438 3,80773 3,78474 3,76197 3,73943 3,71710 
0 4,78264 4,71346 4,67945 4,64583 4,61258 4,57971 

8 5,69719 5,60143 5,55448 5,50813 5,46237 5,41719 
7 6,59821 6,47199 6,41025 6,34939 6,28941 6,23028 
8 7,48593 7,32548 7,24718 7,17014 7,09431 7,01969 
9 8,36052 8,16224 8,06571 7,97087 7,87768 7,78611 

10 9,22218 8,98259 8,86622 8,75206 8,64008 8,53020 
11 1O,0711 9,78685 9,64911 9,51421 9,38207 9,25262 
12 10,9075 10,5753 10,4148 10,2578 10,1042 9,95400 
13 1l,7315 1l,3484 II,1636 10,9832 10,8070 10,6350 
14 12,5434 12,1062 1l,8959 II,6909 1l,4910 II,2961 
11) 13,3432 12,8493 12,6122 12,3814 12,1567 II,9379 
18 14,1313 13,5777 13,3126 13,0550 12,8046 12,56II 
17 14,9076 14,2919 13,9977 13,7122 13,4351 13,1661 
18 15,6726 14,9920 14,6677 14,3534 14,0488 13,7535 
19 16,4262 15,6785 15,3229 14,9789 14,6460 14,3238 
20 17,1686 16,3514 15,9637 15,5892 15,2273 14,8775 
21 17,9001 17,OII2 16,5904 16,1845 15,7929 15,4150 
22 18,6208 17,6580 17,2034 16,7654 16,3435 15,9369 
23 19,3309 18,2922 17,8028 17,3321 . 16,8793 16,4436 
24 20,0304 18,9139 18,3890 17,8850 17,4008 16,9355 
1!0 20,7196 19,5235 18,9624 18,4244 17,9083 17,4131 
28 21,3986 20,1210 19,5231 18,9506 18,4023 17,8768 
27 22,0676 20,7069 20,0715 19,4640 18,8830 18,3270. 
28 22,7267 21,2813 20,6078 19,9649 19,3508 18,7641 
29 23,3761 21,8444 21,1323 20,4535 19,8062 19,1885 
30 24,0158 22,3965 21,6453 20,9303 20,2493 19,6004 
30 27,0756 ·24,9986 24,0458 23,1452 22,2933 21,4872 
40 29,9158 27,3555 26,1935 25,1028 24,0781 23,1148 
40 32,5523 29,4902 28,II51 26,8330 25,6365 24,5187 
:tiO 34,9997 31,4236 29,8344 28,3623 26,9972 25,7298 
Iii 37,2715 33,1748 31,3727 29,7140 28,1853 26,7744 
80 39,3803 34,7609 32,7490 30,9087 29,2227 27,6756 
415 41,3378 36,1975 33,9803 31.9646 30,1285 28,4529 
70 43,1549 37,4986 35,0821 32;8979 30,9194 29,1234 
75 44,8416 38,6771 36,0678 33,7227 31,6100 29,7018 
SO 46,4073 39,7445 36,9498 34,4518 32,2129 30,2008 
85 47,8607 40,7II3 37,7389 35,0962 32,7394 30,6312 
90 49,2099 41,5869 38,4449 35,6658 33,1992 31,0024 
95 50,4622 42,3800 39,0766 36,1692 33,6006 31,3227 

100 51,6247 43,0984 39,6417 36,6141 33,9510 31,5989 
110 53,7055 44,3382 40,5979 37,3549 34,5227 32,0428 
120 55,4985 45,3554 41,3685 37,9337 34,9578 32,3730 
130 57,0434 

I 
46,1898 41,9079 38,3858 35,2932 32,6188 

140 58,3746 46,8743 42.4773 38,7390 35,5561 32,8016 
150 59,5217 47,4358 42;8627 39,0149 35,7436 32,9377 
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Tafel V. Vorwerte jahrlicher endlicher Renten. 
1,Opn-l 

Faktor IOn 0 0 . , p . , p 

3% 4 1)% 

0,96852 0,96618 0,96386 0,96154 0,95694 I 0,95238 
1,90656 1,89969 1,89287 1,88609 1,87267 1,85941 
2,81507 2,80164 2,78831 2,77509 2,74896 2,72325 
3,69498 3,67308 3,65138 3,62990 3,58753 3,54595 
4,54720 4,51505 4,48326 4,45182 4,38998 4,32948 

5,37259 5,32855 5,28507 5,24214 5,15787 5,07569 
6,17200 6,11454 6,05790 6,00205 5,89270 5,78637 
6,94625 6,87396 6,80280 6,73274 6,59589 6,46321 
7,69612 7,60769 7,52077 7,43533 7,26879 7,10782 
8,42240 8,31661 8,21279 8,11090 7,91272 7,72173 

9,12581 9,00155 8,87979 8,76048 8,52892 8,30641 
9,80708 9,66333 9,52269 9,38507 9,11858 8,86325 
10,4669 10,3027 10,1424 9,98565 9,68285 9,39357 
11,1060 10,9205 10,7396 10,5631 10,2228 9,89864 
11,7249 11,5174 11,3153 11,1184 10,7395 10,3797 

12,3244 12,0941 11,8702 11,6523 11,2340 10,8378 
12,9049 12,6513 12,4050 12,1657 11,7072 11,2741 
13,4673 13,1897 12,9205 12,6593 12,1600 11,6896 
14,0119 13,7098 13,4173 13,1339 12,5933 12,0853 
14,5393 14,2124 13,8962 13,5903 13,0079 12,4622 

15,0502 14,6980 14,3578 14,0292 13,4047 12,8212 
15,5450 15,1671 14,8027 14,4511 13,78# 13,1630 
16,0242 15,6204 15,2315 14,8568 14,1478 13,4886 
16,4883 16,0584 15,6448 15,2470 14,4955 13,7986 
16,9379 16,4815 16,0432 15,6221 14,8282 14,0939 

17,3732 16,8904 16,4272 15,9828 15,1466 14,3752 
17,7949 17,2854 16,7973 16,3296 15,4513 14,6430 
18~2033 17,6670 17,1540 16,6631 15,7429 14,8981 
18,5988 18,0358 17,4978 16.9837 16,0219 15,1411 
18,9819 18,3920 17,8292 17;2920 16,2889 15,3725 

20,7239 20,0007 19,3150 18,6646 17,4610 16,3742 
22,2084 21,3551 20,5510 19,7928 18,4016 17,1591 
23,4736 22,4955 21,5792 20,7200 19,1563 17,7741 
24,5518 23.4556 22,4345 21,4822 19,7620 18,2559 
25,4706 24,2641 23,1460 22,1086 20,2480 18,6335 

26,2537 24,9447 23,7379 22,6235 20,6380 18,9293 
26,9210 25,5178 24,2303 23,0467 20,9524 19,1626 
27,4897 26,0004 24,6399 23,3945 21,2021 19,3427 
27,9744 26,4067 24,9807 23,6804- 21,4057 19,4838. 
28,3874 26,7488 25,2641 23,9154 21,5653 19,5965 

28,7394 27,0368 25,4999 24,1085 21,6951 19,6848 
29,0394 27,2793 25,6961 24,2673 21,7992 19,7523 
29,2950 27,4835 25,8592 24,3978 21.8771 19,8152 
29,5129 27,6554 25,9950 24,5050 21;9499 19,8479 
29,8567 27,9221 26,2018 24,6656 22,0468 19,9066 

30,1065 28,1l11 26,3450 24,7741 22,1093 19,9427 
30,2879 28,2451 26,4441 24,8474 22,1495 19,9648 
30,4197 28,3401 26,5126 24,8969 22,1754 19,9784 
30,5153 28,4074 26,5600 24,9303 22,1921 19,9867 

Endres, Waldwertrechnung und Forststatik. 4. Auf!. 21 
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K Tafel VI. Znwachsprozenttafel. Faktor k = 1,0 pD. 

Zuwacbsprozent 
0,1 I 0,2 I 0,3 I 0,4 I 0,6 I 0,6 I 0,7 I 0,8 I 0,9 I 1,0 

n jiibrige Nacbwertsfaktoren 

1,002 1,004 1,006 1,008 1,010 1,012 1,014 1,016 1,018 1,020 
1,003 1,006 1,009 1,012 1,015 1,018 1,021 1,024 1,027 ],030 
1,004 1,008 1,012 1,016 1,020 1,024 1,028 1,032 1,036 1,041 
1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 ·1,030 1,035 1,041 1,046 1,051 
1,006 1,012 1,018 1,024 1,030 1,037 1,043 1,049 1,055 1,062 
1,007 1,014 1,021 1,028 1,036 1,043 1,050 1,057 1,065 1,072 
1,008 1,016 1,024 1,032 1,041 1,049 1,057 1,066 1,074 1,083 
1,009 1,018 1,027 1,037 1,046 1,055 1,065 1,074 1,084 1,094 
1,010 1,020 1,030 1,041 1,051 1,062 1,072 1,083 1,094 1,105 

1,0n 1,022 1,034 1,045 1,056 1,068 ],080 1,092 1,104 I,Il6 
1,012 1,024 1,037 1,049 1,062 1,074 1,087 1,100 1,1l4 1,127 
1,013 1,026 1,040 1,053 1,067 1,081 1,095 1,109 1,124 1,138 
1,014 1,028 1,043 1,057 1,072 1,087 1,103 1,1l8 1,134 1,149 
1,015 1,030 1,046 1,062 1,078 1,094 l,no 1,127 1,144 1,161 

1,016 1,032 1,049 1,066 1,083 1,100 1,118 1,136 1,154 1,173 
1,017 1,035 1,052 1,070 1,088 1,107 1,126 1,145 1,165 1,184 
1,018 1,037 1,055 1,075 1,094 1,1l4 1,134 1,154 1,175 1,196 
1,019 1,039 1,059 1,079 1,099 1,120 1,142 1,163 1,186 1,208 
1,020 1,041 1,062 1,083 1,105 1,127 1,150 1,173 1,196 1,220 

1,025 1,051 1,078 1,105 1,133 1,161 1,190. 1,220 ],251 ],282 
1,030 1,062 1,094 1,127 1,161 1,197 1,233 I 1,270 1,308 1,348 

I 1,1 I 1,2 I 1,3 I 1,4 I 1,5 I 1,6 I 1,7 I 1,8 I 1,9 I 2,0 

1,022 1,024 1,026 1,028 1,030 1,032 
1,033 1,036 1,040 1,043 1,046 1,049 
1,045 1,049 1,053 1,057 1,061 1.066 
1,056 1,061 1,067 1,072 1,077 1;083 
1,068 1,074 1,081 1,087 1,093 1,100 
1,080 1,087 1,095 1,102 1,1l0 1,1l8 
1,091 1,100 ],109 1,1l8 1,126 1,135 
1,103 1,1l3 1,123 1,133 1,143 1,154 
1,1l6 1,127 1,138 1,149 1,]61 1,172 

1,128 1,140 1,153 1,165 1,178 1,191 
1,140 1,154 1,168 1,182 1,196 1,210 
1,153 1,168 1,183 1,198 1,214 1,229 
1,166 1,182 1,198 1.215 1,232 1,249 
1,178 1,196 1,214 1;232 1,250 1,269 

1,191 1,210 1,230 1,249 1,269 1,289 
1,204 1,225 1,246 1,267 1,288 1,310 
1,218 1,240 1,262 1,284 1,307 1,331 
1,231 1,254 1,278 1,302 1,327 1,352 
1,245 1,269 1,295 1,321 1,347 1,374 

1,315 1,347 1,381 1,416 J,451 1,487 
1,388 1,430 1,473 1,518 1,563 I 1,610 

1,034 1,036 
1,052 1,055 
1,070 1,074 
1,088 1,093 
1,107 1,1l3 
1,125 1,133 
1,144 1,153 
1,164 1,174 
1,184 1,195 

1,204 1,217 
1,224 J,239 
1,245 1,261 
1,266 1,294 
1,288 1,307 

1,310 1,330 
1,332 1,354 
1,355 1,379 
1,378 1,404 
1,401 1,429 

1,524 1,562 
1,658 1,708 

1,038 
1,058 
1,078 
1,099 
1,120 
1,141 
1,163 
1,185 
1,207 

1,230 
1,253 
1,277 
1,301 
1,326 

1,351 
1,377 
1,403 
1,430 
1,457 

1,601 
1,759 

1, 
1, 
1, 
I, 
1, 
1, 
1, 
1, 
] , 

I, 
I, 
I, 
1, 
1, 

I, 
1, 
I, 
I, 
1, 

1, 
I, 

040 
061 
082 
104 
126 
149 
172 
195 
219 

243 
268 
294 
319 
346 

373 
400 
428 
457 
486 

641 
811 
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K Tafel VI. Zuwachsprozenttafel. Faktor K = 1,0 pn . 

., 
Zuwachsprozent ... ..= 

d 2,1 I 2,2 I 2,a I 2,4 I 2,1) I 2,6 I 2,7 I 2,8 I 2,9 I a,o .." 

n n jiihrige Nachwertsfaktoren 

2 1,042 1,044 1,047 1,049 1,051 1,053 1,055 1,057 1,059 1,061 
3 1,064 1,067 1,071 1,074 1,077 1,080 1,083 ],086 1,090 1,093 
4 1,087 1,091 1,095 1,100 1,104 1,108 1,1l2 ],1l7 1,121 1,126 
I) 1,110 ],115 1,120 1,126 1,131 1,137 1,142 1,148 1,154 1,159 
6 1,]33 1,139 1,146 1,153 1,160 1,167 1,173 1,180 1,187 1,194 
7 1,157 1,165 1,173 1,181 1,189 1,197 1,205 1,213 1,222 1,230 
8 1,181 1,190 1,200 1,209 1,218 1,228 1,238 1,247 1,257 1,267 
9 1,206 1,216 1,227 1,238 1,249 1,260 1,271 1,282 1,293 1,305 

10 1,231 1,243 1,255 1,268 1,280 1,293 1,305 1,318 1,331 1,344 

11 1,257 1,270 1,284 1,298 1,312 1,326 1,341 1,355 1,370 1,384 
12 1,283 1,298 1,314 1,329 1,345 1,361 1,377 1,393 1,409 1,426 
la 1,310 1,327 1,344 1,361 1,379 1,396 1,414 1,432 1,450 1,469 
14 1,338 ],356 1,375 1,394 1,413 1,432 1,452 1,472 1,492 1,513 
11) 1,366 1,386 1,407 1,427 1,448 1,470 1,491 1,513 1,535 1,558 

16 1,394 1,417 1,439 1,462 1,485 1,508 1,532 1,556 ],580 1,605 
17 1,424 1,448 1.472 1,497 1,522 1,547 1,573 1,599 1,626 1,653 
18 1,454 1,480 1;506 1,533 1.560 1,587 1,615 1,644 1,673 1,702 
19 1,484 1,512 1,540 1,569 1;599 1,629 1,659 1,690 1,721 1,754 
20 1,515 1,545 1,576 1,607 1,639 1,671 1,704 1,737 1,771 1,806 

21) 1,681 1,723 1,766 1,809 1,854 1,900 1,947 1,994 2,044 2,094 
ao 1,865 1,921 1,978 2,037 2,098 2,160 2,224 2,290· 2,357 2,427 

I a,1 I a,2 I a,a I a,4 I a,1) I a 6 I 3,7 I a 8 I a 9 I 4,0 , , , 

2 1,063 1,065 1,067 1,069 1,071 1,073 1,075 1,077 1,080 1,082 
a 1,096 1,099 1,102 1,106 1,109 1,1l2 1,1l5 1,ll8 1,122 1,125 
4 1,130 1,134 1,139 1,143 1,148 1,152 1,156 1,161 1,165 1,170 
I) 1,165 1,171 1,176 1,182 1,188 1,193 1,199 1,205 1,211 1,217 
6 1,201 1,208 1,215 1,222 .1,229 1,236 1,244 1,251 1,258 1,265 
7 1,238 1,247 1,255 1,264 1,272 1,281 1,290 1,298 1,307 1,316 
8 1,277 1,287 1,297 1,307 1,317 1,327 1,337 1,348 1,358 1,369 
9 1,316 1,328 1,339 1,351 1,363 1,375 1,387 1,399 1,4ll 1,423 

io 1,357 1,370 1,384 1,397 1,4ll 1,424 1,438 1,452 1,466 1,480 

11 1,399 1,414 1,429 1.445 1,460 1,476 1,491 1,507 1,523 1,539 
12 1,442 1,459 1,476 1~494 1,511 1,529 1,546 1,564 1,583 1,601 
la 1,487 1,506 1,525 1,544 1,564 1,584 1,604 1,634 1,644 1,665 
14 1,533 1,554 1,575 1,597 1,619 1,641 1,663 1,686 1,709 1,732 
15 1,581 1,604 1,627 1,651 1,675 1,700 1,725 1,750 1,775 1,801 

16 1,630 1,655 1,681 1,707 1,734 1,761 1,788 1,816 1,844 1,873 
17 1,680 1,708 1,737 1,765 1,795 1,824 1,855 1,885 1,916 1,948 
18 1,732 1,763 1,794 1,825 1,857 1,890 1,923 1,957 1,991 2,026 
19 1,786 1,819 1,853 1,888 1,923 1,958 1,994 2,031 2,069 2,107 
20 1,842 1,878 1,914 1,952 1,990 2,029 2,068 2,108 2,149 2,191 

25 2,145 2,198 2,252 2,307 2,363 2,421 2,480 2,541 2,603 2,666 
30 2,499 I 2,573 2,649 2,727 2,807 2,889 2,974 3,061 3,151 3,243 

21* 
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K Tafel VI. Zuwachsprozenttafel. Faktory = 1,Opn. 

Zuwachsprozent 
4,1 I 4,2 I 4,3 I 4,4 I 4,0 I 4,6 I 4,7 I 4,8 I 4,9 I 0,0 

II jiihrige Nachwertsfaktoren 

1,084 1,086 1,088 1,090 1,092 1,094 1,096 1,098 1,100 1,103 
1,128 1,131 1,135 1,138 1,141 1,144 1,14-8 1,151 1,154 1,158 
1,174 1,179 1,183 1,188 1,193 1,197 ],202 1,206 1,211 1,216 
1,223 1,228 1,234 1,240 ],246 1,252 1,258 1,264 1,270 1,276 
1,273 1,280 1,287 1,295 1,302 1,310 1,317 1,325 1,332 1,340 
1,325 1,334 1,343 1,352 1,361 1,370 1,379 1,388 1,398 1,407 
1,379 ],390 ],400 ],4Il 1,422 1,433 1,444- 1,455 1,466 1,477 
1,436 1,448 1,461 1,473 1,486 1,499 ],512 1,525 1,538 1,551 
1,495 1,509 1,524 1,538 1,553 1,568 1,583 1,598 1,613 1,629 

1,556 1,572 1,589 1,606 1,623 1,640 1,657 1,675 1,693 1,710 
1,620 1,638 1,657 1,677 1,696 ],715 ],735 1,755 1,775 1,796 
1,686 1,707 1,729 1,750 1,772 1,794 1,817 1,840 1,862 1,886 
1,755 1,779 1,803 1,827 1,852 1,877 1,902 1,928 1,954 1,980 
1,827 1,854 1,880 1,908 1,935 1,963 1,992 2,020 2,049 2,079 

1,902 1,931 1,961 1,992 2,022 2,054 2,085 2,Il7 2,150 2,183 
1,980 2,013 2,046 2,079 2,Il3 2.148 2,183 2,219 2,255 2,292 
2,061 2,097 2,134 2,171 2,208 2;247 2,286 2,325 2,366 2,407 
2,146 2,185 2,225 2,266 2,308 2,350 2,393 2,437 2,482 2,527 
2,234 2,277 2,321 2,366 2,412 2,458 2,506 2,554 2,603 2,653 

2,731 2,797 2,865 2,934 3,005 3,078 3,153 3,229 3,307 3,386 
3,338 3,436 3,536 I 3,639 3,745 3,854 3,966 - 4,082 4,200 4,322 

I 0,1 I 0,2 I 0,3 I 0,4 I 0,0 I 0,6 I 0,7 I 0,8 I 0,9 I 6,0 

1,105 1,107 1,109 1,111 1,1I3 1,1I5 1,1I7 1,1I9 1,122 ],124 
1,161 1,164 1,168 1,171 1,174 1,178 1,]81 1,184 1,188 ],191 
1,220 1,225 1,229 1,234 1,239 1,244 1,248 1,253 1,258 1,262 
1,282 1,288 1,295 1,301 1,307 1,313 1,319 1,326 1,332 1,338 
1,348 1,356 1,363 1,371 1,379 1,387 1,395 ],403 1,41I 1,419 
1,417 1,426 1,436 - ],445 1,455 1,464 1,474 1,484 1,494 1,504 
1,489 1,500 1,512 1,523 1,535 1,546 1,558 1,570 1,582 1,594 
1,565 1,578 1,592 1,605 1,619 1,633 1,647 1,661 1,675 1,~89 
1,644 1,660 1,676 1,692 1,708 1,724 1,741 1,757 1,774 1,791 

1,728 1,747 1,765 1,783 1,802 1,821 1,840 1,859 1,879 1,898 
1,816 1,837 1,858 1,880 1,901 1,923 1,945 1,967 1,990 2,012 
],909 1,933 1,957 1,981 2,006 2,031 2,056 2,081 2,107 2,133 
2,007 2,033 2,061 2,088 2,1I6 2,144 2,173 2,202 2,231 2,261 
2,109 2,139 2,170 2,201 2,233 2,264 2,297 2,330 2,363 2,397 

2,216 2,250 2,285 2,320 2,355 2,391 2,428 2,465 2,502 2,540 
2,329 2,367 2,406 2,445 2,485 2,525 2,566 2,608 2,650 2,693 
2,448 2,490 2,533 2,577 2,621 2,667 2,712 2,759 2,806 2,854 
2,573 2,620 2,668 2,716 2,766 2,816 2,867 2,919 2,972 3,026 
2,704 2,756 2,809 2,863 2,918 2,974 3,030 3,088 3,147 3,207 

3,468 3,551 3,637 3,724 3,813 3,905 3,998 4,094 4,192 4,292 
4,447 4,576 4,708 4,844 4,984 5,128 5,275 5,427 5,583 5,744 
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K . 
Tafel VI. Zuwachspl'ozenttafel. Faktol' k = t ,0 pn. 

'" Zuwachsprozent ... ..= = 6,2 1 6,4 1 6,6 1 6,8 1 7,0 1 7,2 1 7,4 1 7,6 1 7,8 1 8,0 .... 
n· n jahrige Nachwertsfali:toren 

2 1,128 
I 

1,132 1,136 1,141 1,145 1,149 1,153 1,158 1,162 1,166 
3 1,198 1,205 1,211 1,218 1,225 1,232 1,239 1,246 1,253 1,260 
4 1,272 1,282 1,291 1,301 1,311 1,321 1,331 1,340 1,350 1,360 
5 1,351 1,364 1,377 1,389 1,403 1,416 1,429 1,442 1,456 1,469 
6 1,435 1,451 1,467 1,484 1,501 1,518 1,535 1,552 1,569 1,587 
7 1,524 1,544 1,564 1,585 1,606 1,627 1,648 1,670 1,692 1,714 
8 1,618 1,643 1,667 1,693 1,718 1,744 1,770 1,797 1,824 1,851 
I) 1,718 1,748 1,778 1,808 1,838 1,870 1,901 1,933 1,966 1,999 

10 1,825 1,860 1,895 1,931 1,967 2,004 2,042 2,080 2,119 2,159 

11 1,938 1,979 2,020 2,062 2,105 2,149 2,193 2,238 2,285 2,332 
12 2,058 2,105 2,153 2,202 2,252 2,303 2,355 2,409 2,463 2,518 
13 2,186 2,240 2,295 2,352 2,410 2,469 2,530 2,592 2,655 2,720 
14 2,321 2,383 2,447 2,512 2,579 2,647 2,717 2,789 2,862 2,937 
15 2,465 2,536 2,608 2,683 2,759 2,837 2,918 3,000 3,085 3,172 

16 2,618 2,698 2,780 2,865 2,952 3,042 3,134 3,228 3,326 3,426 
17 2,781 2,871 2,964 3,060 3,159 3,261 3,366 3,474 3,585 3,700 
18 2,953 3,055 3,160 3,268 3,380 3,495 3,615 3,738 3,865 3,996 
19 3,136 3,250 3,368 3,490 3,617 3,747 3,882 4,022 4,166 4,316 
20 3,330 3,458 3,590 3,728 3,870 4,017 4,170 4,328 4,491 4,661 

25 4,499 4,716 4,942 5,179 5,427 5,687 5,958 6,242 6,538 6,849 
30 6,078 6,431 6,803 7,197 7,612 8,051 8,514 9,003 9,518 10,063 

I 8,2 I 8,4 I 8,6 I 8,8 I 9,0 I 9,2 1 9,4 1 9,6 I 9,8 I 10,0 

2 1,171 1,175 1,179 1,184 1,188 1,192 1,197 1,201 1,206 1,210 
3 1,267 1.274 1,281 1,288 1,295 1,302 1,309 1,317 1,324 1,331 
4 1,371 1;381 1,391 1,401 1,412 1,422 1,432 1,443 1,453 1,464 
5 ],483 1,497 1,511 1,525 1,539 1,553 1,567 1,581 1,596 1,611 
6 1,605 1,622 1,641 1,659 1,677 1,696 1,714 1,733 1,752 1,772 
7 1,736 1,759 1,782 1,805 1,828 1,852 1,876 1,900 1,924 1,949 
8 1,879 1,906 1,935 1,964 1,993 2,022 2,052 2,082 2,113 2,144 
9 2,033 2,067 2,101 2,136 2,172 2,208 2,245 2,282 2,320 2,358 

10 2,199 2,240 2,282 2,324 2,367 2,411 2,456 2,501 2,547 2,594 

11 2,380 2,428 2,478 2,529 2,580 2,633 2,687 2,741 2,797 2,853 
12 2,575 2,632 2,691 2,751 2,813 2,875 2,939 3,004. 3,071 3,138 
13 2,786 2,854 2,923 1 2,993 3,066 3,140 3,215 3,293 3,372 3,452 
14 3,014 3,093 3,174 3,257 3,342 3,429 3,518 3,609 3,702 3,798 
15 3,261 3,353 3,447 3,544 3,642 3,744 3,848 3,955 4,065 4,177 

-

16 3,529 3,635 3,743 3,855 3,970 4,088 4,210 4,335 4,463 4,595 
17 3,818 3,940 4,065 4,195 4,328 4,465 4,606 4,751 4,900 5,054 
18 4,131 4,271 4,415 4,564 4,417 4,875 5,039 5,207 5,381 5,560 
19 4,470 4,630 4,795 4,965 5,142 5,324 5,512 5,707 5,908 6,116 
20 4,837 5,019 5,207 5,402 5,604 5,814 6,030 6,255 6,487 6,728 

25 7,173 7,512 7,866 8,236 8,623 9,027 9,450 9,892 10,353 10,835 
30 10,637 11,243 11,882 12,556 13,268 14,018 14,809 15,643 116,522 17,449 
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'l'af.el VIr. Zusammenstellung der wichtigsten Faktoren. 
Faktor 1,0 pn, 

Jahr I 2% I 214% I 2Y2% I 2%% I 3% I Jahr 

10 1,218994 1,249203 1,280085 1,311651 1,343916 10 
20 1,485947 1,560509 1,638616 1,720428 1,806111 20 
30 1,8U362 1,949393 2,097568 2,256602 2,427262 30 
40 2,208040 2,435189 2,685064 2,959874 3,262038 40 
50 2,691588 3,042046 3,4371 09 3,882322 4,383906 50 
60 3,2810 31 3,800135 4,399790 5,092251 5,891603 60 
70 3,999558 4,7471 41 5,632103 6,679257 7,917822 70 
80 4,875439 5,930145 7,209568 8,760854 10,640891 80 
90 5,943133 7,407958 9,228856 1l,491183 14,300467 90 

100 7,244646 9,254046 1l,813716 15,072422 19,218632 100 
110 8,831183 1l,560186 15,122555 19,769758 25,828234 110 
120 110,765163 14,441024 19,358150 25,931024 34,710987 120 

1 
Faktor --. 

1,0 pn 

Jahr I 2% I 2Y4% I 2Y2% I 2%% I 3% I Jahr 

10 0,820348 0,800510 0,781198 0,762398 0,744094 10 
20 0,672971 0,640816 0,610271 0,581251 0,553676 20 
30 0,552071 0,512980 0,476743 0,443144 0,411987 30 
40 0,452890 0,410646 0,372431 0,337852 0,306557 40 
50 0.371528 0,328726 0,290942 0,257578 0,228107 50 
60 0;304782 0,263149 0,227284 0,196377 0,169733 60 
70 0,250028 0,210653 0,177554 0,149717 0,126297 70 i 
80 0,205110 0,168630 0,138705 0,1l4144 0,093977 80 
90 0,168261 0,134990 0,108356 0,087023 0,069928 90 

100 0,138033 0,108061 0,084647 0,066346 0,052033 100 
110 0,1l3235 0,086504 0,066126 0,050582 0,038717 110 
120 0,092892 0,069247 0,051658 0,038564 0,028809 120 

1 
Faktor 1 • 1,0 pn_ 

Jahr I 2% I 214% I 2Y2% I 2%% I 3% I Jahr 

10 4,566326 4,012786 3,570351 3.208717 2,907684 10 
20 2,057836 1,784092 1,565885 1;388063 1,240524 20 
30 1,232496 1.053304 0,9111 06 0,795797 0,700642 30 
40 0,827787 0;696772 0,593449 0,510237 0,442079 40 
50 0,591160 0,489705 0,410322 0,346943 0,295516 50 
60 0,438398 0,357126 0,294136 0,244364 0,204432 60 
70 0,333382 0,266870 0,215885 0,176079 0,144554 70 
80 0,258035 0,202834 0,161042 0,128852 0,103725 80 
90 0,202301 0,156056 0,121524 0,095318 0,075185 90 

100 0,160137 0,121153 0,092475 0,071061 0,054889 100 
110 0,127695 0,094695 

I 
0,070809 0,053277 0,040277 110 

120 0,102405 0,074399 0,054472 0,040111 0,029664 120 

Druck der Universitatsdruckerei H. StUrtz A.G., Wtirzburg. 
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