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Vorwort. 

Die Entstehungsursache der vorliegenden Schrift ist folgende: 
AnlaBlich der Feier des 100jahrigen Bestehens der forstlichen Hoch

schule Eberswalde am 1. August 1930 wurde ich von verschiedenen 
Seiten aufgefordert, die Aufsatze, die ich in den letzten Jahren unter 
der Aufschrift: "Anwendung der geschichtlichen Methode auf die 
Forstwirtschaft" in der Zeitschrift fiir Forst- und Jagdwesen nieder
gelegt hatte, als einheitliche Schrift zu veroffentlichen, weil sie in der 
Zerstreuung zwischen anderen Aufsatzen nicht gehorig zur Geltung 
kamen. Nach einiger lJberiegung und Vereinbarung mit dem Herrn 
Verleger entschioB ich mich, dieser Aufforderung zu entsprechen, ob
wohl ich bald einsah, daB ein Buch in sachlicher und formaler Hinsicht 
anders zu verfassen sei, als es durch eine Reihe von Aufsatzen geschieht. 
Vieles muBte gestrichen, manches verandert, anderes zugesetzt werden; 
das Ganze war neu zu disponieren. 

Als ich diese Arbeit beganu, stand ich bereits im 82. Lebensjahre. 
Wer ein so hohes Alter erreicht hat, macht die Erfahrung, daB die mensch
liche Arbeitskraft - ganz entsprechend der Tatigkeit der Waldbaume, 
die im laufenden Zuwachs ihren Ausdruck findet - von einem gewissen 
Alter an stetig abnimmt. Die besten Mittel, um eine umfassende An
schauung und ein gutes Urteil fiber das Werden und Wachsen der Wal
der zu erhalten, liegt in der Bereisung verschiedenartiger Waldgebiete 
und in der Verbindung mit den Beamten und Behorden verschiedener 
Lander. Zur weiteren Durcharbeitung des Stoffes ist das Studium in 
den Bfichereien der forstlichenHochschulen das beste Mittel. Die erfolg
reiche Durchfiihrung planmaBiger groBer Reisen ist aber in meinem Alter 
aus naheliegenden Griinden nicht mehr ausfiihrbar; ebenso eine erfolg
reiche Verbindung mit den betreffenden Personen und Behorden. Die 
griindliche Benutzung von Bibliotheken wird von Jahr zu Jahr schwie
riger. 

Je mehr ich aber durch auBere Hindernisse an der Durchfiihrung 
der bezeichneten Aufgabe gehemmt war, um so entschiedener muBte 
ich bestrebt sein, das, was ich in meinem langen, im Jahre 1867 be
gonnenen beruflichen Leben gesehen und erfahren hatte, zu dem vor
liegenden Zwecke zu benutzen. Ich erhielt dadurch zugleich den besten 
Weg zur Ordnung des Stoffes. Das Wachstum der Walder und alie seine 
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Umgestaltungen sind einmal auf die Natur zuruckzufiihren, zum an
d.eren auf die planmaBige Tatigkeit des wirtschaftenden Menschen. Diese 
Ordnung suchte ich in dem Buche moglichst einzuhalten, wenn es auch 
oft nur sehr unvollkommen geschehen konnte. 

Die geschichtliche Auffassung des Forstwesens ist fiir jede Alters
und Bildungsstufe von Wert. Der Forster oder Waldwarter, der Kul
turen und Durchforstungen ausgefiihrt hat, treibt Forstgeschichte, 
wenn er im spateren Leben die Folgen beobachtet, die seine waldpfle
gende Tatigkeit gehabt hat. Jeder Revierverwalter, der Hauungs- und 
Kulturplane aufstellt, ist, wie er auch dabei verfahren moge, zu forst
geschichtlichem Denken genotigt. Die leitenden Beamten und BehOr
den konnen auf die ihnen unterstehenden Beamten keinen besseren Ein
fluB ausuben, als durch treffende Darstellungen der Geschichte der seit
herigen Forstwirtschaft, wie das im besonderen Grade nach der Annexion 
von Hannover, Hessen und Nassau durch die treffliche Schrift von 
Hagens uber die forstlichen Verhaltnisse PreuBens fiir die neuen Be
amten sich geltend machte. Am unmittelbarsten und allgemeinsten 
tritt die Bedeutung der geschichtlichen Behandlung bei der periodischen 
Betriebsregelung hervor. Es kann keine bessere Begriindung fiir die 
in den Wirtschaftsplanen angeordneten MaBnahmen gegeben werden, 
als durch ein griindliches Eingehen auf die seitherigen WirtschaftsmaB
nahmen und die Folgerungen, die aus ihnen gezogen werden konnen. 

Die Anfange meiner eigenen Tatigkeit auf dem Gebiete der Forst
geschichte liegen in ziemlich weit zurUckliegender Zeit. Auf Grund der 
Arbeiten, die ich in der vom Forstrat O. Kaiser geleiteten Taxations
kommission in hessischen und nassauischen Forstrevieren zu leisten hatte, 
stellte ich im Jahre 1880 im kurhessischen Forstverein den Antrag, daB 
dieser Verein die hessische Forstgeschichte dauernd in sein Arbeits
programm aufnehmen moge. Die dann folgende 12jahrige Verwaltungs
tatigkeit in der Oberforsterei Jesberg entsprach zunachst meinen auf 
die akademische Laufbahn gerichteten Wiinschen durchaus nicht; 
aber beim Ruckblick auf jene Zeit meines beruflichen Lebens lernte 
ich sie mehr und mehr schatzen, nicht zum geringsten durch die reichen 
geschichtlichen Tatsachen, welche in ihr Gestalt gewannen und durch 
die Erlangung von Urteilen, welche nur durch langere Tatigkeit und 
Erfahrung aufgenommen und verarbeitet werden konnten. Durch den 
"Obergang von Laubholz zu Nadelholz, von Mittel- und Plenterwald 
zum regelmaBigen Hochwald, durch die friiher an manchen Orten Hessens 
probeweise eingefiihrten Hiebsformen des Hochwaldkonservations
hiebs und des Seebachschen Betriebs, durch die umfangreichen Ver
jungungen des Samenjahres 1869, welche sehr verschiedene Bestande 
zur Folge hatten, ergab sich eine Fiille von Bestandesbildungen, die 
ich bis zu den letzten Jahren habe verfolgen konnen. 



Vorwort. v 
Als ich mich 40 Jahre spater dem Ruhestande naherte, erlieB ich 

in Erinnerung an die Zeit meiner Verwaltungs. und Einrichtungstatig. 
keit im Tharandter Jahrbuch (1922) einen "Aufruf zur Forderung der 
Geschichte des deutschen Waldes", welcher an die leitenden und verwal
tenden Forstbehorden, die Forsteinrichtungsanstalten, die Forstvereine 
und die Schriftleitungen der forstlichen Zeitschriften gerichtet war. 
Auch an dieser Stelle glaube ich auf diesen Aufruf hinweisen zu diirfen. 

Neben den im Amte stehenden Forstbeamten muB aber, wenn die 
Forstgeschichte gehorig gefordert werden solI, auch der forstlichen 
J ugend gedacht werden, die noch nicht oder nur in geringerem MaBe 
durch amtliche Pflichten in Anspruch genommen ist. Ihr steht die 
langste Zeit zur Verfiigung, um auf die Entwicklung der zukiinftigen 
Forstwirtschaft einzuwirken. AuBer vielen Einzellieiten, die das Stu
dium der Forstwissenschaft verlangt, muB sich eine strebsame forstliche 
Jugend auch eine bestimmte Richtung aneignen, die sie im spateren 
Leben zu verfolgen gedenkt. Neben physiologischen, bodenkundlichen, 
mathematischen und volkswirtschaftlichen Lehren bezeichnet auch die 
geschichtliche Methode eine solche Richtung. Was ich in dieser Be
ziehung in der Forstwirtschaft erstrebe, kniipfe ich an die bekannten 
Worte des Dichters Immermann an, der in seinem Miinchhausen einen 
Schriftsteller einfiihrt und diesem die Worte in den Mund legt: 

"Der Geist der Geschichte muB allgemeiner die Geister durchdringen, 
als bisher geschehen ist." 

Tharandt, im November 1931. 
H. Martin. 



Inhaltsverzeichnis. 

Einleitung 

Erster Teil. Waldbau. 
Erster Abschnitt. Holzarten. 

A. Allgemeines. 

I. Natiirliche Krafte ..... 

II. Menschliche Einwirkungen ..... . 
I. Seitens der Bevolkerung. . . . . . . . 
2. Durch planmaBige wirtschaftliche Tatigkeit 

B. Einzelne Holzarten 

I. Buche ............. .- .. 
I. Geschichtliche Entwicklung . . . . . 

a) Zunahme der Buche im Naturwald 
b) Abnahme der Buche durch Kahlhiebe und andere Ursachen 
c) Neuere Bestrebungen auf Erhaltung und Wiedereinfiihrung 

Buche .................... . 
2. Folgerungen aus der seitherigen Wirtschaftsgeschichte 

a) Der reine Buchenhochwald .......... . 
b) Der mit anderen Holzarten gemischte Buchenhochwald. 

II. Eiche .................... . 
1. Geschichtliche Entwicklung . . . . . . . . . . 
2. Folgerungen aus der geschichtlichen Entwicklung 

III. Kiefer . . . . . . . . . . . . . . 
1. Geschichtliche Entwicklung 

a) Natiirliche Bestandesgeschichte 
b) Menschliche Einwirkungen 

2. Bestandesformen. . . . . . 
3. Die Lehren der Geschichte . 

IV. Fichte ......... . 
1. Geschichtliche Entwicklung 

a) Natiirliche Bestandesgeschichte 
b) Menschliche Einwirkungen 

2. Bestandesformen. . . . 
a) Reine Bestande 
b) Gemischte Bestande ... 

3. Die Lehren der Geschichte . 

Zweiter Abschnitt. Betriebsarten. 

I. Niederwald . . 

II. Mittelwald 

Selte 

I 

der 

5 
6 

II 
II 
13 

15 
15 
15 
15 
18 

20 
24 
24 
26 
37 
38 
43 
49 
49 
49 
50 
53 
61 
65 
65 
66 
67 
70 
71 
78 
84 

92 
95 

III. Der schlagweise, nach Altersklassen geordnete Hochwald 99 
IV. Der Plenterwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103 



Inhaltsverzeicbnis. 

Dritter Abschnitt. Bestandesbegriindung. 
I. Die natiirliche Verjiingung ..... 

1. Allgemeine Bedingungen . . . . . . . . . . 
2. Die natiirliche Verjiingung der Buche .... 
3. Die natiirliche Verjiingung anderer Holzarten 

II. Kiinstliche Begriindung ........ . 

Vierter Abschnitt. Durcbforstung. 
I. Geschichtliche Bemerkungen 

II. Merkmale und MaBstabe 
III. Folgerungen. . . . . . 

Zweiter Teil. Forsteinriehtung. 

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Erster Abscbnitt. WirtscbaftHche Eintellung. 

VII 

Seite 

114 
114 
116 
122 
127 

132 
147 
158 

167 

I. Standige Wirtschaftsfiguren. . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
1. Ebenes und schwach geneigtes Gelande . 174 
2. Gebirgsforsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
3. Abweichungen und Ubergange . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

II. Die Ausscheidung der Bestandesabteilungen . . . . . . . . 188 

Zweiter Abscbnitt. Darstellung der Standorts- undBestandesverhiiltnisse. 
I. Standort ............ 195 

1. Bestimmende Faktoren . . . . . . 195 
2. Die Bildung der Standortsklassen . 204 

II. Bestandesverhaltnisse ..... 
1. Beschreibung . . . . . . . . .. .. 
2. Die Schatzung der zu nutzenden Holzmassen 

Dritter Abscbnitt. Das Waldkapitw. 

. 207 
207 

. 211 

I. Vorrat. . . . . . . . . . . . . . . . 215 
1. Die wirtschaftliche Natur des Vorrats. 216 
2. Die Ermittelung des Vorrats . 224 

a) Die Masse des Vorrats . 224 
b) Dar Wert des Vorrats . 229 

3. Die Verzinsung des Vorrats 232 
II. Boden . . . . . . . . . . . 236 

Vierter Abscbnitt. Die Blldung der Betriebsverblinde. 
I. Betriebsklassen. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 239 

II. Hiebsziige ...................... 240 

Fiinfter Abscbnitt. Die Bestimmung der Umtriebszeit. 
I. Allgemeine Bedeutung der U m tr i e bszeit . . . . . . . . . . 245 

II. Geschichtliche Bemerkungen ..... ..... . .. 247 
III. Der EinfluB der Reinertragslehre auf die Umtriebszeit • 254 

1. Wirtschaftsprinzip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
2. Der Unterschied im Verhaltnis von Werterzeugung und Kapital 

zwischen Einzelbestanden und Betriebsverbanden .... 257 
3. Allgemeine Folgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 260 



VIII Inhaltsverzeicbnis. 

Seite 
IV. Die Ermittlung der Umtriebszeit. 263 

1. Nach Wirtschaftsziel und Zuwachs . 263 
2. Nach dem Weiserprozent .. . . . 265 
3. Nach der Verzinsung des Waldkapitals 267 

Sechster Abscbnitt. Die Ermittelung der Abnutzung. 
I. Geschichtliche Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . 272 

1. Flachenteilung. . . . 273 
2. Fachwerk. . . . . . . 274 
3. Die Vorratsmethoden . 278 

II. Bleibende Grundlagen 280 
1. Zuwachs • . . . . . . 280 

a) Der Gesamtzuwachs. 281 
b) Haubarkeits-Durchschnittszuwachs 284 
c) Der auf die Vornutzungen entfallende Zuwachs 286 

2. Vorrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 



Einleitnng. 

Die Methoden, welche im wissenschaftlichen und praktischen Be
triebe der Forstwirtschaft angewandt werden, konnen, wie es in allen 
Zweigen menschlicher Tatigkeit der Fall ist, sehr verschieden sein. 
Da6 die Forstwirtschaft fiir eine geschichtliche Methode geeignet ist, 
geht schon aus der langen Lebensdauer der Baume hervor, die ein 
Eingehen auf ihre verschiedenen Wuchsperioden notig macht. AIle 
Ma6nahmen des ausiibenden Forstwirts stehen hierzu in Beziehung. 
Die Plane fiir die Ausfiihrung von Kulturen und Verjiingungen konnen 
nicht besser begriindet werden, als durch den Nachweis des Verhaltens 
friiherer Kulturen der betreffenden Holzart auf gleichem Standort; 
fiir die Vornahme von Durchforstungen und anderen Hauungen sind 
haufig friihere Ausfiihrungen ein Vorbild, oder auch das Gegenteil eines 
solchen; fiir die Betriebsregelung kann keine bessere Grundlage ge
geben werden, als eine zutreffende Darstellung und Beurteilung der 
seitherigen Wirtschaft. 

Eine geschichtliche Methode kommt stets in Verbindung mit anderen 
Methoden der Forstwissenschaft zur Anwendung. Dies gilt in erster 
Linie in bezug auf die Naturwissenschaften, insbesondere auf Physio
logie und Bodenkunde, welche fiir die forstliche Erzeugung die bestim
menden Grundlagen sind. Ihre Fortschritte treten in die Forstwissen
schaft ein und bilden wesentliche Bestandteile derselben. Auch die 
Mathematik hat bleibende Beziehungen. zur Forstwissenschaft, die 
daraus hervorgehen, da6 deren Grundlagen und Leistungen in die Form 
von Gro6en gebracht werden sollen. Yom Standpunkt eines ganzen 
V olkes erscheint die Forstwirtschaft als Teil der AlIgemeinen Wirtschafts
lehre. Sie mu6 deshalb auch den RegeIn, die fiir das allgemeine Wirt
schaftsleben Geltung haben, untergeordnet werden. 

In der langen Zeit meiner beruflichen Ausbildung und Wirksamkeit 
haben sehr verschiedenartige Richtungen der Forstwissenschaft Ein
flu6 auf mich gewonnen. Wahrend der Studienzeit in Miinden stand ich 
in forstlicher Beziehung ganz unter dem Einflu6 meines verehrten Leh
rers G. Heyer. Die Richtung, die er vertrat, kann am besten aus seiner 
letzten gro6eren Schrift, der forstlichen Statik erkannt werden. Sie ist 
mathematisch gehalten. Die wichtigsten Fragen der forstlichen Be
triebslehre, insbesondere die Wahl der Umtriebszeit, der Holzart, der 
Betriebsart, die Wahl zwischen forst- und landwirtschaftlicher Be
nutzung des Bodens, der Bestandesbegriindungsart und der Bestimmung 
der vorteilhaftesten Bestandesdichte werden auf die Differenz zwischen 
Bodenerwartungs- und Bodenkostenwert zurUckgefiihrt. Die Methode 
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der Rechnung kommt entweder im Nachweis des Unternehmergewinns 
oder der Verzinsung des Produktionsaufwandes zum Ausdruck. 

Das praktische Leben, in das ich nach dem Studium in Munden und 
Leipzig eintrat, trieb mich aber nach einer ganz anderen Richtung, als 
ich sie unter Heyers EinfluB gewonnen hatte. Yom PreuBischen Staats
ministerium wurde ich nach Beendigung der beruflichen Vorbereitung 
zunachst nach Nassau geschickt um dort in einigen Revieren Wegenetze 
und Einteilungen auszufiihren. Daran schloB sich die Ausfiihrung von 
Wirtschaftsplanen im Regierungsbezirk Kassel, insbesondere in der 
Oberforsterei Wildeck und ihrer Umgebung. Hier konnte ich von den 
mathematischen Formeln, die ich von der Hochschule mitgebracht 
hatte, keinerlei Anwendung machen. Die praktische Tatigkeit muBte 
ganz andere Wege einschlagen, als sie mir von der Schule her im Sinne 
lagen. Das Auftreten der sonst in Hessen von Natur nur seIten vorkom
menden Kiefer, ihre eigenartige Mischung mit der Buche, das treffliche 
VerhaIten der Larche, der EinfluB der Streunutzung auf den Zustand 
der Bestande, die Verschiedenheiteil der Verjungungen - das alles 
waren Fragen, deren Beantwortung wohl auf forstgeschichtlichem Wege 
nicht ohne Erfolg versucht werden konnte, die sich aber einer mathe
matischen Behandlung unzuganglich zeigten. Ahnlich ging es mir in der 
Verwaltung der Oberforsterei Jesberg, die gute und miBlungene Ver
jiingungen enthielt, deren Wertunterschiede aber rechnerisch nicht dar
gelegt werden konnten. Neben den regelmaBigen, gleichaltrigen Hoch
waldungen traten hier auch, wenn auch nicht dem Namen so doch dem 
Wesen nach, Bestandesteile mit dem Charakter des Hochwaldkon
servationshiebs und des Seebachschen Betriebs auf, deren Charakter 
auf forstgeschichtlichem Weg erklart werden muBte, wenn ich auch 
weitgehende Versuche gemacht habe, das Verhalten der genannten Be
standesformen zahlenmaBig nachzuweisen. 

In der Zeit zwischen meiner taxatorischen Tatigkeit und der Anstel
lung als Oberfi::irster hatte ich Gelegenheit einige groBere Reisen zu ma
chen. Sie waren einerseits in suddeutsche und schweizerische Gebirgs
reviere, andrerseits nach dem Norden gerichtet, namentlich nach Dane
mark und in einige Reviere im sudlichen Schweden und Norwegen. Die 
Plane der Reise waren durch das Bestreben bestimmt, die Unterschiede, 
die sich im Verhalten der Holzarten und der Art ihrer Bewirtschaftung 
in horizontaler und vertikaler Richtung ergeben, so weit kennen zu 
lemen, als es bei kurzen Besichtigungen moglich ist. 

Unter dem EinfluB meiner forstlichen Studien und der erwahnten 
Reisen verfaBte ich meine Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde 
bei der Philosophischen FakuItat der Universitat Leipzig. Sie behandelte 
den Isolierten Staat J. H. v. Th unens. Ich 1 trat in derselben meinen 

1 Die Forstwirtschaft des Isolierten Staates 1882, S. 51 ff. 
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beiden Lehrern, denen ich am meisten zu verdanken hatte, entgegen, 
und zwar Borggreve mit Bezugnahme auf das Grundprinzip der Forst
wirtschaft, Heyer mit Bezugnahme auf die Methode. Hier wird nur 
auf den Schlu.6 der Arbeit Riicksicht genommen, welcher lautet : "Frucht
barer fiir die forstliche Praxis (als eine einseitig mathematische Be
handlung) werden sich wissenschaftliche Methoden erweisen, bei deren 
Anwendung die wesentlichsten Eigentiimlichkeiten der Forstwirtschaft, 
namlich die Bedeutung der Wirtschaftsgeschichte und die Abhangig
keit des Betriebs von ortlichen Verhaltnissen zur Geltung kommen. 
Solche sind: 

1. Eine geschichtliche Methode, welche, von beschrankten Ge
bieten ausgehend, den Einflu.6 der friiheren Wirtschaft auf die gegen
wartigen forstlichen Verhaltnisse nachweist und daraus Folgerungen 
fiir den zukiinftigen Betrieb ableitet. 

2. Eine kritisch vergleichende Methode, die es sich insbeson
dere zur Aufgabe setzen mu.6, die praktischen Betriebsma.6nahmen 
verschiedener Lander gegeniiber zu stellen, die Ursachen ihrer Verschie
denheiten zu untersuchen und die Vorziige der Forstwirtschaft einzelner 
Staaten, sofern sie nicht an bestimmte ortliche Verhaltnisse gebunden 
sind, zu verallgemeinern." 

Die zuletzt hier genannte Methode ist seit langer Zeit iiberall, wo 
iiber forstliche Verhaltnisse gedacht und planma.6ig gehandelt wird, 
zur Anwendung gelangt. Sie ergibt sich aus der Natur der Sache und 
brauchte den Fachgenossen nicht erst von einem jungen Forstkandi
daten empfohlen zu werden. Sie hat in der neueren Zeit durch die in 
engeren und weiteren Kreisen abgehaltenen Forstversammlungen, die 
planma.6ige Regelung des Vereinswesens, die haufige Vornahme von 
Reisen und die besser gewordenen Verkehrsmittel an Bedeutung sehr 
zugenommen. Auch in meiner eigenen beruflichen Tatigkeit hat sie 
sich in zunehmendem Ma.6e geltend gemacht. In der Verwaltung der 
drei Reviere, die mir iibertragen war, spielte sie namentlich in der Auf
stellung der Wirtschaftsplane eine wichtige Rolle. Als ich nach Ebers
walde berufen war und mich mit Danckelmann iiber die Grundsatze 
und Methoden, die ich als Dozent befolgen wollte, verstandigt hatte, 
machte ich von jener Methode weitgehende Anwendung. Die Vorle
sungen, Ubungen, Lehrausfliige, kleineren und gro.6eren Reisen waren 
von ihr beherrscht. Auch in meiner literarischen Tatigkeit brachte 
ich sie, insbesondere in der Zeitschrift fiir Fost- und Jagdwesen (Jahrg. 
1901-1907), zur Anwendung. Die geschichtliche Methode trat durch 
die Verhaltnisse der Gegenwart, die mich ausfiillten, lange Zeit in den 
Hintergrund. 

Als ich spater umfassende Reisen, namentlich auch solche in aus
wartige Lander nicht mehr ausfiihren konnte, besuchte ich von Zeit zu 

1* 
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Zeit die Reviere, die ich frillier taxiert und bewirtschaftet hatte, ins
besondere die Oberforstereien Jesberg, Wildeck (im. Reg.-Bez. Kassel) 
und Eberswalde. In den Jahren der Dauerwaldbewegung fiihrten mich 
die in dieser ausgesprochenen Gedanken, auch in die Wildeck benach
barten w' aldungen der Herrn v. Tr 0 t t zu S olz und in andere hessische 
Walder. Bei den Wanderungen in den frillier bewirtschafteten Revieren 
konnte ich sehr deutlich die Veranderungen wahrnehmen, welche na
mentlich die Bestande und Verjiingungen erfahren hatten. Hierdurch 
wurde der lange latent gebliebene Gedanke einer Forderung der Forst
geschichte wieder angeregt. Schon 1880 hatte ich einen Antrag im 
hessischen Forstverein 1 gestellt, daB dieser die Bearbeitung der hessi
schen Forstgeschichte dauernd in sein Programm aufnehmen moge. 
Ziemlich gleichzeitig hielt ich einen Vortrag in jenem Verein iiber Be
standesveranderungen in der Oberforsterei Wildeck, durch den zum 
Ausdruck gebracht werden sonte, wie ich mir die Bearbeitung der Forst
geschichte dachte. Nun (40 Jahre sp'ater) gab der Blick auf jene Zeit 
und die genannten W'aldgebiete Veranlassung, daB ich einen "Aufruf 
zur Forderung der Geschichte des Deutschen Waldes" veroffentlichte2 , 

der an die Verwaltungsbehorden, Forsteinrichtungsamter und Versuchs
anstalten gerichtet war. In bezug auf die Sachsischen Staatsforsten hatte 
ich mich mit dem so friih dahingeschiedenen Forstmeister Tager ver
biindet, der schon 1920 einen Aufsatz iiber Revier- und Bestandes
geschichte veroffentlicht und dadurch wertvolle Anregungen im Kreise 
der sachsischen Verwaltungs- und Einrichtungsbeamten gegeben hatte. 

Entsprechend dem genannten Aufruf suchte ich zunachst selbst auf 
dem Gebiete der Forstgeschichte tatig zu sein. Es geschah dies einmal 
durch Abhandlungen in der Zeitschrift fiir Forst- und Jagdwesen, iiber 
die Anwendung der geschichtlichen Methode auf die Forstwirtschaft. 
Sodann habe ich seit einiger Zeit im Tharandter Jahrbuch ein stan
diges Konto (wenn ich diesen Ausdruck gebrauchen darf), in welchem 
unter dem Titel "Forstgeschichtliche Beitrage" Gegenstande, die in 
erster Linie fiir Sachsen von allgemeinem Interesse sind, mitgeteilt wer
den sollen. 

Das Gebiet der Forstgeschichte und seine Anwendung auf Wissen
schaft und Praxis ist nun aber sehr gro.ll. Es kann nie ganz veralten und 
erhalt durch die Fortschritte der Forstwirtschaft und ihre Grundwissen
schaften immer neuen Zuwachs. Ich muB mich bei der Wahl des Stoffes 
auf die Facher beschranken, welche ich als Oberforster und Professor 
vorwiegend zu vertreten gehabt habe. Dies sind Waldbau und Betriebs
regelung. 

1 Verhandlungen des Hessischen Forstvereins 1880. 
2 Thar. Forst!. Jahrbuch 1922. 



Erster Teil. 

Waldbau. 
Hier liegt nicht die Absicht vor? eine vollstandige "Obersicht tiber die 

geschichtliche Entwicklung der Waldbaulehre zu geben. Es sollen nur 
die allgemeinen Gedanken derselben ausgesprochen werden. Dabei ist 
hauptsachlich auf die wichtigsten Holz- und Betriebsarten, auf Ver
jtingung und Durchforstung, einzugehen. 

Erster Abschnitt. 

Holzarten. 
Um den Verhaltnissen, welche sich auf den Eintritt und die Ver

anderungen der Holzarten im deutschen Walde beziehen, Ausdruck 
zu geben, ist einerseits auf die allgemeinen Entwicklungsbedingungen 
der Waldbaume, sodann auch die einzelnen Holzarten einzugehen. 
Unter diesen werden aber nur diejenigen zur Untersuchung gezogen, 
welche auf den Zustand des deutschen Waldes von wesentlichem und 
bleibendem EinfluB gewesen sind. 

A. Allgemeines. 
Eine jede tiefergehende Untersuchung forstgeschichtlicher Ver

haltnisse steht mit der natiirlichen Verbreitung der Holzarten in Zu
sammenhang. Das Streben, tiber diese Klarheit zu erlangen, richtet 
sich zunachst auf das erste Erscheinen der Walder auf der Erde. Wie 
sind diese entstanden 1 fragt der erfahrene Pfleger des Waldes und der 
wiBbegierige Jiinger der Forstwissenschaft. Die Antwort aber, die 
ihnen auf diese Frage gegeben wird, ist dieselbe, wie die, welche den 
Denkern alter und neuer Zeit beim Forschen nach dem Ursprung' des 
Seienden zuteil geworden ist. Wie die Walder auf unserem Planeten 
entstanden sind, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob der Eichbaum 
alter ist, als die Eichel. Der Baum hat die Frucht, die Frucht den Baum 
zur Voraussetzung. Wohl aber konnen wir uns ein Urteil bilden tiber 
die Veranderungen, die unsere Walder, nachdem sie einmal auf der Erde 
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waren, erlitten haben. Diese Veranderungen sind einerseits durch die 
Krii.fte der Natur, andrerseits durch menschliche Einwirkungen ver
ursacht worden. 

I. Natiirliche Krii.fte. 
Die tatsachliche Verbreitung der Holzarten, wie sie vor dem Ein

greifen des Menschen uns entgegentritt, ist das Ergebnis einmal der na
tiirlichen Fahigkeiten, welche die Holzarten besitzen, um sich zu er
halten und fortzupflanzen, zum anderen der auBeren Einfliisse, welche 
dieses Streben unterstiitzen oder hemmen. Innere Anlage und auBere 
Einfliisse sind die Bestimmungsgriinde fiir die Entwicklung alles Le
benden. Unsere Waldbaume haben, wie andere Lebewesen, mit Indi
viduen ihrer Art, mit anderen Baumarten und anderen Gewachsen 
einen Kampf um ihre Erhaltung zu fiihren, aus dem diejenigen als 
Sieger hervorgehen, die imstande sind, die ihr Wachstum fordernden 
Einfliisse und Krafte der Natur am besten auszunutzen und den Fak
toren, welche sie in ihrer Entwicklung hemmen, wirksamen Widerstand 
entgegen zu setzen. Von den auBeren Bedingungen, die auf die Holz
arten des dentschen Waldes EinfluB gehabt haben, sind hier folgende 
hervorzuheben: 

1. Die klimatischen Verhaltnisse1. Hier ist in erster Linie 
die Warme von EinfluB, die ja fiir das Dasein und Verhalten aller or
ganischen Korper nach allen wesentlichen Richtungen bestimmend ist. 
Die Baume des Waldes stellen, wie aIle anderen Gewachse, bestimmte 
Anspriiche an die Warme, die ihnen zuteil wird. Es kommt dabei 
einmal die jahrliche Warmesumme in Betracht, die in der mittleren 
Jahrestemperatur ihren Ausdruck findet; sodann die Verteilung der 
Warme auf die Jahreszeiten oder auf kiirzere Zeitraume. Der EinfluB 
der Warme macht sich insbesondere auf die Dauer und Intensitat des 
Wachstums geltend, und damit auch auf den Hohen-, Massen- und 
Starkezuwachs; ferner auf die technischen Eigenschaften des Holzes, 
auf viele waldbauliche Verhliltnisse, wie Lichtbediirfnis, Schatten
ertragnis, Grad des Bestandesschlusses, Fahigkeit der natiirlichen Ver
jiingung u. a. Mit der Warme stehen die atmospharischen Niederschlage 
im Zusammenhang. Sie sind einerseits eine sehr notwendige Bedingung 
der Ernahrung und der Durchfiihrung aller notwendigen Funktionen 
des Pflanzenlebens; andrerseits konnen sie Schaden zur Folge haben, 
durch welche Waldungen auf groBen Flachen zugrunde gerichtet wer
den. Wie verschieden aber die Wirkungen der klimatischen Verhalt
nisse, von Frost, Sturm, Schnee- und Eisanhang sind, tritt am entschie-

1 Vgl. hierzu Mayr: Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage 1909, 3. Ab
schnitt: A. Keime. 
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densten bei einer Vergleichung des Verhaltens der Kulturpflanzen in 
der Mitte und an den Grenzen ihrer natiirlichen Verbreitungsgebiete 
hervor. 1m Standortsoptimum werden aIle Naturschaden leicht iiber
wunden. Je weiter ein Standort vom Optimum entfernt liegt, desto 
starker sind die Storungen, welche durch die Wirkung der Natur ver
ursacht werden: Die Jungwiichse gehen oft duroh Frost zugrunde; 
das Holz reift nicht aus; Gefahren der organischen und anorganischen 
Natur treten in verstarktem MaBe auf. Die Folge davon ist, daB die be
treffenden Holzarten gegen andere, die geringere klimatische Anspriiche 
machen, zuriickbleiben und von diesen mehr und mehr verdrangt werden. 
Von einem umfassenden Standpunkt aus, der weit auseinanderliegende 
Gebiete begreift, muB deshalb das Klima als der am meisten bestimmende 
Faktor des Daseins und des Verhaltens der Holzarten erscheinen, wie 
es von H. Mayr, der einen solohen Standpunkt einnimmt, bestimmt 
ausgesprochen und begriindet wird. Fiir ein gegebenes Wirtschafts
gebiet zeichnet sich dagegen das Klima, abgesehen von den Faktoren 
der ortlichen Lage (Exposition und relative Hohe), wenigstens innerhalb 
der Zeitraume, mit denen es die forstliche Praxis in der Regel zu tun hat, 
durch ein gleichmaBiges Verhalten aus. Gleichbleibend sind aber auch 
die Eigenschaften der Pflanzen und die Anspriiche, die sie an Warme 
und Feuohtigkeit stellen. Daher wird die Frage, ob unsere Holzarten 
die Fahigkeit der Akklimatisation besitzen, von den berufensten Ver
tretern des Waldbaues negativ beantwortet. Borggreve1 stellt im 
Abschnitt seiner Holzzucht iiber die Verbreitung der Holzarten den 
Grundsatz auf, daB jede Holzart die vollig riohtigen klimatisohen Be
dingungen fiir ihr Gedeihen im GroBen und auf die Dauer nur in sol
chen Gegenden finde, in welohen sie von Natur haufig vorkommt oder 
wenigstens friiher vorgekommen ist; und Ma yr gelangt bei Erorterung 
der Frage, ob die Holzgewachse die Fahigkeit der Akklimatisation be
sitzen, zu dem Ergebnis: "Die Verbreitung iiber die natiirliche Grenze 
hinaus soheitert an der Unmogliohkeit der Baume, sioh einem vom 
Heimatgebiet fremden Klima anzupassen." 

2. Die Besohaffenheit des Bodens. Unter gleichen klimati
sohen Bedingungen ist sie fiir das Auftreten der Holzgewaohse am mei
sten bestimmend. Wie iiberalI naoh einem Samenjahr zu beobaohten 
ist, sind aIle Eigensohaften, die den Boden charakterisieren, namentlioh 
die ohemisohen und physikalischen Eigensohaften, der Humusgehalt 
und der "Oberzug auf das Ersoheinen und die Entwioklung der jungen 
Holzpflanze von EinfluB. Die vielfaoh erorterte Frage, ob fiir das Ver
halten der Holzarten die chemisohen oder die physikalisohen Eigensohaf
ten des Bodens von groBerer Bedeutung seien, wird mit allgemeiner 

1 Holzzucht, 2. Aufl., S.49. 



8 Holzarten. 

Giiltigkeit nie beantwortet werden konnen. Mit Recht haben hervor
ragende Vertreter der Bodenkunde auf die Bedeutung der physikali
schen Eigenschaften hingewiesen, in der alteren Zeit G. Heyer!, in 
der neueren Erdmann, Albert u. a. Erdmann 2 hebt hervor, daB in 
den physikalisch-biologischen Faktoren Feuchtigkeit, Durchliiftung, 
Lockerheit, Tatigkeit, Warme das Schwergewicht der Beeinflussung 
durch die Eigenschaften des Bodens liege, nicht im Gehalt an mine
ralischen Nahrstoffen. Die gleiche Tendenz ergibt sich aus Al berts3 

Mitteilungen, in denen nachgewiesen wird, daB der Gehalt der nord
deutschen Sandboden an Kali und Phosphor fiir eine Reihe von Um
triebszeiten ausreichend ist, wahrend hinsichtlich des Kalks die zwei
fache Rolle, die er spielt, als Nahrstoff und Forderer aller Wachstums
vorgange in Betracht gezogen werden muB. Gleichwohl lehrt die Er
fahrung, daB der chemische Gehalt des Bodens ein Faktor von groBer 
Bedeutung ist. Sein EinfluB auf die natiirliche Bestandesgeschichte 
tritt so bestimmt hervor, daB iiber diese Tatsache ein Zweifel nicht wohl 
bestehen kann. Ubrigens bleibt stets ·zu beachten, daB die wichtigsten 
chemischen und physikalischen Eigenschaften des Bodens nicht im 
Gegensatze stehen, sondern sich wechselseitig in der gleichen Richtung 
beeinflussen. 

Wahrend die tieferen Schichten des Bodens ein ziemlich gleichblei
bendes Verhalten zeigen, so daB sie, wenigstens fUr den praktischen Forst
wirt, nicht Gegenstand einer geschichtlichen Untersuchung oder be
stimmender Gedanken werden konnen, sind die oberen Teile desselben, 
Humus und Uberzug, in stetem Wechsel begriffen, so daB die Veran
derungen, welche sie erleiden, jederzeit zur Untersuchung gezogen 
werden konnen. Die Frage, wie der Humus nach Art und Starke be
schaffen ist und in welcher Richtung er sich verandern soll, ist von be
stimmendem EinfluB auf die wichtigsten MaBnahmen der Forstwirt
schaft, insbesondere fiir die Bestandespflege und Durchforstung; in 
noch hoherem Grade ist der Erfolg der natiirlichen Verjiingung von 
der Beschaffenheit des Humus abhangig. Der bei regelmaBigem Luft
zutritt gebildete, mit dem Mineralboden sich mischende, milde Humus 
ist ein sehr wesentlicher Faktor der Bodenfruchtbarkeit. Er enthalt 
die Stoffe, die zur Entwicklung der Holzpflanzen notig sind, und ver
bessert auch die physikalischen Eigenschaften des Bodens, besonders 
die Durchliiftung und das Verhalten zu Feuchtigkeit und Warme. Wie 
nachhaltig aber der ungiinstige EinfluB sein kann, welchen die Entnahme 
humusbildender Stoffe nach sich zieht, geht aus der Geschichte und dem 
Zustand der meisten deutschen Forsten und vieler auswartiger Lander 

1 Lehrbuch der forst!. Bodenkunde 1856, S.472. 
2 Die nordwestdeutsche Heide in forst!. Beziehung 1907, S. 33 £f. 
3 Zeitschrift fiir Forst- u. Jagdw. 1905, S. 139. 
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sebr bestimmt hervor. Wabrend die inneren, von den bewohnten Orten 
weit entfernten Teile derselben gute Laubholzbestande tragen, sind die 
auBeren, den Ortschaften nahegelegenen Teile infolge der Entnahme 
der Streudecke um eine oder mebrere Bonitaten gesunken, so daB sie 
haufig in Nadelholz haben umgewandelt werden miissen. Auf Stand
orten, wo die Bedingungen der Zersetzung des Humus, Luft und Warme, 
nicht im erforderlichen MaBe vorhanden sind, erfolgt dagegen die Zu
nahme des Humus durch die organischen Abfalle rascher, als seiner Ab
nahme durch die Zersetzung entspricht. Der in zunehmender Starke 
dem Boden sich auflagernde Humus verhalt sich aber in allen wesent
lichen Richtungen sehr ungiinstig. Durch die sich bildenden Humus
sliuren werden die oberen Bodenschichten, deren Nabrsalze ge16st wer
den, chemisch armer. Der Porenraum wird verengt, der Boden verdich
tet; das Tier- und Pflanzenleben erstirbt. 

Auch der Uberzug des Bodens ist ein wichtiges Merkmal des Stand
orts. Er ist typisch fiir des sen Charakter. Wabrend der langsten Zeit 
des Bestandeslebens, in der langen Periode, wabrend welcher die Durch
forstungen vorherrschen, solI der bedeckte Bodenzustand vorhanden 
sein, bei der Vorbereitung und Einleitung der Verjiingung der benarbte. 
1st die Verjiingung beendet, so geht die wichtigste Aufgabe in bezug auf 
die Art der Schlagstellung dahin, daB in dem Konkurrenzkampf, welchen 
Altholz, Jungwuchs und Forstunkrauter miteinander fUbren, die letz
teren auf ein unschadliches MaB zuriickgehalten, die Jungwiichse da
gegen tunlichst in ibrer Entwicklung gefordert werden. Wird zu stark 
gelichtet, so werden die Forstunkrauter zu kraftigem Wuchse angeregt; 
werden dagegen die lichtenden Hiebe zu schwach gefiihrt, so konnen 
Sonne und Feuchtigkeit nicht geniigend auf den Jungwuchs einwirken. 
Die Stellung der Schlage muB dem Bediirfnis des letzteren entgegen
kommen. 1m allgemeinen ist Regel, daB die freiere SteHung allmahlich 
vorgenommen wird. 

3. Naturschaden. Neben den Schaden durch klimatische Ver
haltnisse auf die oben (unter 1.) hingewiesen wurde, sind auch die Krafte 
der organischen Natur fUr die natiirliche Bestandesgeschichte von groBer 
Bedeutung. In welchem MaBe durch Kahlhiebe und unvorsichtige 
Lichtungen die Walder zur Vernichtung gefiibrt werden konnen, ist 
in vielen Landern in N ord- und Siideuropa und in anderen Weltteilen, 
durch die vorliegenden Tatsachen in pragnanter Weise zum Nachweis 
gekommen. Trotz des empfindlichen Schadens, der auf diesem Wege 
am Zustand der Walder bewirkt werden kann, wird doch das von H. 
Ma yr ausgesprochene Urteil als zutreffend anerkannt werden miissen, 
daB abgesehen von Moosen, welche zur Bildung von Mooren Veran
lassung geben, die Standortsgewachse beim stetigen Wirken der Natur 
dem Standort entsprechende Holzarten nicht vollstandig verdrangen. 
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AhnIiches gilt auch in bezug auf Pilze und Insekten. So einfluBreich 
diese Schadlinge auch sind, so wird man sie doch nicht als ein dauerndes 
Hindernis des Auftretens standortsgemaBer Holzarten ansehen diirfen. 
Es sind nur der betreffenden Holzart nicht entsprechende Standorte, auf 
denen sie durch Insekten und Pilze in Verbindung mit anderen schad
lichen Faktoren verdrangt werden. 

Unter den Fahigkeiten, die den Holzarten zu ihrer Verbreitung zu 
Gebote stehen, sind hervorzuheben: 

1. Die Schnelligkeit des Wachstums, namentlich in der 
Jugend. 1m relativen Hohenwuchs der Holzarten liegt eine Waffe in 
dem Kampfe ums Dasein, den sie untereinander und mit anderen Ge
wachsen zu filliren haben. Holzarten, die schneller wachsen als andere, 
erhalten durch diese Fahigkeit einen Vorsprung. "Was aber in dem 
vorzugsweise um die Nahrung und den Raum gefiihrten Konkurrenz
kampf unter den ziemlich gleich organisierten Individuen derselben 
Art einmal durch irgendwelchen rein zufalligen auBeren Umstand zu 
einem wenn auch noch so geringen V orsprung gelangt ist, behalt - und 
steigert im Laufe der Zeit mehr und mehr - sein "Obergewicht, so lange 
nicht neue zufallige auBere Einwirkungen wieder eine Anderung be
dingen (Borggreve}." Die Geschichte der Wirtschaft aller groBeren 
Waldgebiete enthalt hierfiir lehrreiche Beispiele: Aus den Kulturen 
von Eiche und Kiefer, die frillier oft in der Form von Streifen neben
einander durchgefiihrt wurden, sind reine Kiefernbestande hervor
gegangen, in denen die Eiche nur ein kiimmerliches Dasein fristet. 
In den Kulturen von Tanne und Fichte bleibt die Tanne meist sehr 
zuruck. Aus den Saaten von Kiefer und Fichte sind im Hauptbestand 
haufig reine Kiefern entstanden, unter denen die Fichte nur unter
standiges Schutzholz bietet. 

2. Die groBere oder geringere Lebensdauer. Die meisten Holz
arten, welche den Hauptbestandteil der deutschen Walder bilden, sind 
langlebiger als die Weichholzer, welche sich auf freien Flachen zuerst 
einfinden. In den Mischbestanden von Buche mit Weichholzarten 
sterben diese meist im Stangenholzalter abo 

3. Die Fahigkeit, ein groBeres oder geringeres MaB von Schatten 
zu ertragen. Sie ist im Naturwald die wichtigste, wirksamste Waffe, 
die den Holzarten zu ihrer Erhaltung und Ausbreitung zur Verfugung 
steht. Ihr groBer EinfluB auf den tatsachlichen Waldzustand kann am 
besten aus groBen abgelegenen Waldgebieten, die sich im Naturzustand 
erhalten haben, ersehen werden. 

Die Summe der Eigenschaften, welche unsere Holzarten besitzen, 
um sich einzufinden, zu erhalten, fortzupflanzen und auszudehnen, und 
die Summe der Faktoren, welche dieses Streben hemmen oder fordern, 
bedingen das Ergebnis der natiirlichen Bestandesgeschichte. Dies Er-
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gebnis kommt zum Ausdruck in dem tatsachlichen Vorhandensein der 
Holzarten. Es wird dadurch das natiirliche Verbreitungsgebiet be
stimmt, dessen Kenntnis fiir viele wirtschaftliche Fragen von Bedeu
tung ist. Grundsatz ist es, daB jede Holzart nur in solchen Gegenden 
zum Anbau gelangt, deren Wachstumsbedingungen denjenigen im 
natiirlichen Verbreitungsgebiet ahnlich sind. Aus dem Nichtauftreten 
einer Holzart in einer Gegend kann man jedoch nicht ohne weiteres 
schlieBen, daB sie in dieser nicht anbauwiirdig ist. Weiteres hieriiber 
folgt bei den einzelnen Holzarten. 

Nach den Grundbedingungen der Vorbereitung und den vorliegenden 
Forschungsergebnissen, unter denen auch die Moorfunde von Bedeutung 
sind, ist man zu dem Schlusse berechtigt, daB nach dem Schmelzen des 
Inlandeises, welches in der Diluvialzeit erfolgte, zuerst die Bedingungen 
fiir solche Holzarten gegeben waren, welche von weither anfliegen 
konnten, geringe Anspriiche an die Warme machten und sich ohne 
Schutz gegen atmosphiirische Schaden entwickeln konnten. Diese 
Eigenschaften besaBen die weichen Laubholzer, Aspe, Weide, ErIe, 
Birke in besonderem Grade. Auch fiir die frostharte raschwiichsige, des 
Schutzes nicht bediirftige Kiefer waren die Wuchsbedingungen friih
zeitig gegeben. Sie nahmen gegeniiber den genannten Laubholzern 
vorzugsweise die trockenen Gebiete ein. Als das Klima warmer wurde, 
siedelten sich auch andere Holzarten an, insbesondere die Eiche. Erst 
spater, als man nach den gering en Anspriichen an die Warme erwartet, 
erscheint die Fichte auf dem Plan. Die letzten Glieder in der Folge der 
Holzarten machen Buche und Tanne aus. 

II. Menschliche Einwirkungen. 

1. Seitens der den Wald ausnutzenden Bevolkerung. 

In geschichtlicher Zeit hat die natiirliche Verbreitung der Holz
arten durch die Tatigkeit der Menschen, die seine Erzeugnisse nutzten, 
umfangreiche Veranderungen erlitten. In welchem MaBe dies der Fall 
gewesen ist, zeigt in allen Landern ein Vergleich des Zustandes von 
Waldern in der Nahe von Ortschaften und Bringungsanstalten mit 
solchen, die von den Orten des Verbrauches und den Verkehrsanlagen 
weit entfernt sind. Bei einemProdukt, welches im Verhaltnis zu seinem 
Wert ein so hohes Gewicht besitzt, wie das Haupterzeugnis des Waldes, 
muBte sich der EinfluB zwischen Erzeugungs- und Verbrauchsorten 
in hohem MaBe geltend machen. Auf den friihesten Kulturstufen er
folgte eine Benutzung des Holzes nur in den den bewohnten Orten nahe ge
legenen Waldungen. Mit der Zunahme der Bevolkerung und der weiteren 
Entwicklung der Bodenkultur wurde die Benutzung ausgedehnt. Je 
weitere Gebiete zur Befriedigung der Holzbediirfnisse herangezogen 
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werden muBten, um so groBere Verschiedenheiten machten sich geltend. 
Ein so aUgemein und in so starken Mengen gebrauchtes Gut, wie es 
das Brennholz in bauerlichen Wirtschaften war, konnte nicht aus weiter 
Ferne herbeigeholt werden. Die den Verbrauchsstatten nahen Wal
dungen, waren es daher, die mit der jahrlichen Brennholzbefriedigung 
belastet blieben. Um wertvoUe Nutzholzer herbeizuschaffen, wurden die 
Kosten, Miihen und Gefahren eines weiteren Transportes weniger ge
scheut. Die hierdurch verursachten Unterschiede im Zustand der Wal
der waren um so starker, als die den bewohnten Orten nahe gelegenen 
Waldungen auch durch die Nebennutzungen am starksten in Anspruch 
genommen wurden. Fast aUe Lander zeigen den hieraus hervorgehenden 
Unterschied der Waldzustande in auffaUendem MaBe. 

Die unmittelbaren Ursachen fUr die Veranderungen der Holzarten 
durch menschliche Einwirkungen sind folgende: 

1. Rodungen. Es war natiirlich, daB bei den ersten Ansiedlungen 
die besten Boden und die giinstigsten Lagen, die vorzugsweise mit Laub
holz bestanden waren, in Angriff genommen wurden. Dieses erlitt da
durch eine Verminderung, die auch aus den Zahlen der Statistik hervor
geht. 

2. Die Ausiibung der Nebennutzungen. Auch sie hat meist zu 
einer Verminderung des Laubholzes beigetragen. Eine direkte Be
giinstigung dieses letzteren erfolgte nur durch die Wertschatzung der 
Mast. Viele Forstordnungen enthalten die Vorschrift, daB masttragende 
Eichen und Buchen in den Schlagen erhalten bleiben soUten. Sehr 
allgemein war die schadliche Wirkung der Streunutzung. Sie hat be
kanntlich an vielen Orten zu Umwandlungen von Laub- in Nadelholz 
AnIaB gegeben. Auch die Weide hat nachteilige Folgen fiir den Holz
anbau gehabt, wenn sie auch durch Zuriickhaltung starker Boden
iiberziige und Verwundung des Bodens unter Umstanden fiir die natiir
liche Verjiingung giinstig gewirkt hat. Eine Nutzung, deren Schadlich
keit weit groBer ist, als meist angenommen wird, ist die Graserei, durch 
die in Verjiingungen der junge Aufschlag oft starke Schadigungen 
erleidet. DaB auch andere Nebennutzungen, insbesondere der Entzug 
des Wassers, die anspruchsvolleren Laubholzarten in ihrem Wuchse 
stark beeintrachtigt hat, ist in der neueren Zeit, namentlich in der Nahe 
von GroBstadten, ofter hervorgetreten. 

3. Die Holznutzung. Das Bediirfnis der in der Nahe des Waldes 
wohnenden Bevolkerung an Nutz- und Brennholz konnte lange Zeit 
hindurch in den ihr zuganglichen Waldungen befriedigt werden. Bis 
zu einem gewissen Grade hatten sich bei langerem gleichmaBigen Betriebe 
die Nutzungen dem Waldzustand angepaBt. 1m groBten Teil der mittel
deutschen Forsten waren im 17. und 18. Jahrhundert vorzugsweise 
der Mittelwald und ahnliche Bestandesformen (Stangenholzbetrieb, 
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Hochwaldkonservationshieb u. a.) vertreten. Der starke Bedarf an 
geringen Brennholzsortimenten und der unbedeutende Bedarf an Nutz
holz konnten bei diesen Betriebsformen meist in geniigendem MaJ3e be
friedigt werden. Die spater eintretende Furcht vor Holzmangel beruhte 
zum groJ3en Teil auf Unkenntnis der wirklichen Produktionsfahigkeit, 
namentlich solcher Waldungen, die wegen ihrer Entlegenheit lange Zeit 
nicht benutzt werden konnten. 

2. Durch planmaJ3ige wirtschaftliche Tatigkeit. 

Neben der negativen Wirkung der umwohnenden Bevolkerung war 
es die planmaBige Tatigkeit der Forstwirte, durch welche auf den Zu
stand der Waldungen und die herrschenden Holzarten ein EinfluJ3 aus
geiibt wurde. Die Wirtschaft muJ3te einerseits den zu starken Anspriichen 
der Bevolkerung und einer "Oberschreitung der ihr zustehenden Berech
tigungen entgegentreten; andrerseits aber auch den schaffenden Natur
kraften oft eine andere Richtung geben, als dies 9hne menschliches Zutun 
geschehen ware. So hoch man auch die Wirkung der Natur fiir die Ent
wicklung der Walder und fiir aIle Zweige der Forstwirtschaft schatzen 
muJ3, so darf man sie doch nicht als den ausschlieBlichen Bestimmungs
grund dessen, was erzeugt werden solI, ansehen. Die N atur laBt in reinen 
und gemischten Bestanden Stockausschlage, Verwiichse und Weich
holzer zum Siege gelangen und langsam wUchsige, edle Holzarten unter
driickt werden; die Wirtschaft muB dagegen diese letzteren erhalten und 
pflegen. Es ist nicht die Natur allein, die den Wirtschaftswald erzeugt 
und erhalt; es sind vielmehr zwei verschiedene Faktoren in dieser 
Richtung tatig. Die eine Grundlage ist die Natur, die andere liegt in 
menschlichen Werturteilen. 

Der mangelhafte Zustand des regellosen Plenterwaldes, namentlich 
die Schwierigkeit, im Rahmen desselben regelmaBige Kulturen durch
zufiihren und der raumlichen Ordnung im Aufbau des Waldes gerecht 
zu werden, gab den denkenden Forstwirten des 18. Jahrhunderts zur 
Begriindung regelmaBiger Kahlschlage Veranlassung. Die meisten Forst
ordnungen enthalten die Vorschrift, daJ3 das platzige Hauen im Innern 
des Waldes aufhoren sollte. Auch die altesten Vertreter der forstlichen 
Literatur, an erster St~Ile 1. G. Beckmann, erkannten, daB man im 
Rahmen der bestehenden Wirtschaft die Verjiingungen nicht in ge
niigendem MaJ3e herbeifiihren und dem befiirchteten Holzmangel nicht 
entgegentreten konne. Es miiBten vielmehr regelmaBige Schlage gefiihrt 
werden, auf denen sich die Jungwiichse ungehemmt durch die Be
schattung des Altholzes entwickeln konnten. Der Kahlschlag erhielt so 
seine Begriindung. Er bedeutete zweifellos einen wesentlichen Fort
schritt gegeniiber der damaligen Forstwirtschaft. Hinsichtlich der Holz
arten aber war seine Folge, daJ3 schutzbediirftige Holzarten, besonders 
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Buche und Tanne, unter seiner Herrschaft an vielen Orten nicht zu 
bleibender Entwicklung gelangen konnten. 

1m Gegensatz zu den Wirkungen des Kahlschlages wurden die letzt
genannten Holzarten, insbesondere die Buche, durch allmahlich gefiihrte 
Schirmschlage, welche ihren bekanntesten Ausdruck in den Wirtschafts
regeln G. L. Hartigs gefunden haben, am sichersten erhalten und ge
fordert. Das Ergebnis dieser Regeln war in der Mehrzahl der FaIle der 
reine Buchenbestand, da, abgesehen von der Tanne, keine andere Holz
art unter den von Hartig gegebenen Vorschriften die erforderlichen 
Wachstumsbedingungen findet. AHe groBeren Laubholzgebiete zeigen 
die Folgen der von Hartig ausgegangenen Richtung. 

Der nach den Regeln G. L. Hartigs durchgefiihrte Buchenhochwald 
bedeutet einen der groBten Fortschritte, die in der Forstwirtschaft ge
macht worden sind. Er verhalt sich sehr giinstig in bezug auf den Boden
zustand, da durch die gleichmaBige Lockerung der Kronen der Humus 
allmahlich zersetzt wird und sich mit dem Mineralboden zur Bodengare 
verbindet. Auch in bezug auf den Massenzuwachs sind die einleitenden 
Hiebe der Verjiingungsschlage von gutem Erfolg, wie aus den umfang
reichen Nachweisungen aus den Versuchswesen zu entnehmen ist. DaB 
die Qualitat der Stamme durch die geschlossene Erziehung in der Jugend 
gefordert wird, ergibt sich durch zahlreiche Beispiele in den meisten 
groBeren Waldgebieten. Auch zur ErhOhung der Widerstandsfahigkeit 
gegen manche Gefahren der anorganischen Natur tragt eine allmahliche 
Erweiterung des Wachsraums der stehenbleibenden Stamme, wie sie 
von Hartig vorgeschrieben wurde, wesentlich beL 

Aber trotz dieser V orziige konnten die Forderungen der Hartigschen 
Betriebsfiihrung nicht aufrecht erhalten werden. Ihnen lag das Prinzip 
der Gleichheit zugrunde, wahrend eine geniigende Erzeugung der licht
kronigen Nutzholzer, insbesondere Eiche und Kiefer, eine Ungleichheit 
der Behandlung der Buche gegeniiber erforderlich machte. 

In der Erkenntnis der Mangel reiner Bestande, auf die Carl Heyer 
nachdrucksvoll hingewiesen hatte, lagen aber schon die Keime des 
Fortschrittes. Gayers Femelschlagbetrieb bedeutete eine Reaktion 
gegen den reinen Buchenhochwald und die Stellung gleichmaBiger 
dunkler Schlage auf groBen Flachen. Er ging aus der richtigen For
derung hervor, daB den Lichtholzarten, in erster Linie der Eiche mehr 
Licht zuteil werden miisse, als es in gleichmaBig gestellten Buchen
verjiingungsschlagen, wenn die Kronen sich beinahe beriihren, der Fall 
ist. Was Gayers Femelschlagbetrieb nicht nur in Deutschland, sondern 
auch iiber Deutschlands Grenzen hinaus so viel Sympathie der Fach
genossen erworben und seine tatsachliche Anwendung so sehr gefordert 
hat, war nicht die Riicksicht auf den Bodenzustand und eine giinstige 
Einwirkung auf den Zuwachs; seine bleibende Berechtigung liegt viel-
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mehr in dem gunstigen EinfluB auf die lichtfordernden Holzarten und 
damit auf die Erzeugung der wichtigsten gemischten Bestande. Durch 
die senkrecht freie, seitlich geschutzte Stellung der Jungwuchshorste 
liegen die besten Bedingungen vor, unbestimmte Holzarten, die in 
gleichmaBig gestellten dunklen Schirmschlagen zugrunde gehen, zu 
erhalten. 

Dem wichtigen Grundgedanken, daB den Anspruchen verschiedener 
Holzarten durch die Art der Schlagstellung genugt werden muB, ent
spricht auch Wagners Blendersaumschlag. Neben der Rucksicht auf 
die Erhaltung der Frische fUr Boden und Jungwuchs, die durch die 
Leitung der Verjungung von Norden her bewirkt wird, ist es der ver
schiedene Grad der Lichtung, der den einzelnen Streifen der Hiebszuge 
zuteil werden soll. In den noch dunkel gehaltenen Teilen der zur Ver
jungung herangezogenen Bestande stellen sich, wenn sie im Altholz 
vertreten sind, Buche und Tanne ein und erhalten hierdurch einen Vor
sprung vor schnellwiichsigen Holzarten, namentlich Fichte und Kiefer, 
welche erst, wenn starkere Lichtungen vorgenommen sind, die ihnen am 
besten entsprechenden Entwicklungsbedingungen finden. Der Ver
schiedenheit der Lichtanspruche kann nun wohl auch durch forstweise 
Lichtung Rechnung getragen werden. Der Blendersaumschlag hat 
aber den groBen Vorzug, daB er die raumliche Ordnung bestimmter ins 
Auge faBt, der an vielen Orten lange Zeit hindurch keine genugende 
Beachtung geschenkt worden ist, obwohl sie schon von H. Cotta III 

seinen bekannten Thesen mit Entschiedenheit betont worden war. 

B. Einzelne Holzarten1• 

I. Buche. 
1. Geschichtliche Entwicklung. 

a) Zunahme der Buche im Naturwald. 

Wie schon oben (unter A) hervorgehoben wurde, darf man nach den 
allgemeinen Bedingungen, welche die Buche fur ihr Gedeihen stellt, 

1 Von neueren hier benutzten Schriften, die sich auf die naturliche Verbreitung 
der Holzarten teils allgemein, teils mit Bezug auf einzelne Waldgebiete beziehen, 
seien hervorgehoben: Hoops: Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen 
Altertum, 1905; Hausrath: Die Verbreitung der wichtigsten einheimischen Wald
baume usw., 1901; Der deutsche Wald, 1907; Pflanzengeographische Wandlungen 
der deutschen Landschaft, 1911; Dengler: Horizontalverbreitung der Kiefer, 
1904; Der Fichte und WeiBtanne, 1912; Jentsch: Fruchtwechsel in der Forst
wirtBchaft, 1911; J ako bi: Die Verdrangung der Laubwalder durch die Nadel
walder, 1912. Ferner die Schriften uber die allgemeine Forstgeschichte: Bern
hardt: Geschichte des Waldeigentums usw., 1872; Schwappach: Handbuch der 
Forst- und Jagdgeschichte, 1886; sowie Borggreve: Holzzucht, 1891, S. 48 ff., Ver
breitung; Heide und Wald, 1875. 
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annehmen, daB sie erst spat und sehr allmahlich ihren Einzug in die 
Walder Deutschlands gehalten hat, wie es auch von allen, die sich mit 
dieser Frage eingehend beschaftigt haben, iibereinstimmend angenom· 
men wird. Nachdem sie aber einmal im deutschen Walde vertreten 
war, konnte sie sich im Laufe langer Zeitraume auch ausbreiten. Ab· 
gesehen von der Verschleppung ihres Samens durch Tiere trug hierzu 
die Fahigkeit, Schatten zu ertragen, wesentlich beL In dem natiirlichen 
Plenterwald, der sich in den meisten Waldungen ohne menschliche Ein· 
fliisse ausbildet, ist in der Regel eine starke Beschattung vorhanden. 
Daher werden beim ausschlieBlichen Walten der standig wirksamen 
Naturkrafte, sofern der Boden keine Anderungen bedingt, diejenigen 
Holzarten begiinstigt, welche am meisten Schatten zu ertragen ver· 
mogen. Es ist hiernach sehr erklarlich, daB die Buche haufig in starkerem 
Grade an der Zusammensetzung der Bewaldung teilnahm, als es den 
wirtschaftlichen Interessen der Waldbesitzer entsprach. Beim Riick· 
blick auf die Geschichte der mittel· und siiddeutschen Waldungen traten 
daher schon im Mittelalter Bestrebungen hervor, die auf eine Zuriick· 
drangung der im "ObermaB vorhandenen Buche gerichtet waren. Ins. 
besondere fanden solche in Gegenden statt, wo ein Holzhandel bestand, 
wie namentlich im Bereich der groBen Fliisse, denen das Holz leicht 
zugefiihrt werden konnte. So war es in Baden 1, in Teilen des Schwarz
waldes der Fall. Geschichtliche Urkunden erwahnen in diesem Sinne 
das durch gute FloBstraBen ausgezeichnete Tal der Murg, eines Neben
flusses des Rhein, auf dem schon im Mittelalter Nutzholz vom Schwarz
wald nach Holland befordert wurde. Der Erzeugung dieses Handels
objektes stand die Buche hindernd entgegen. Man sah sie, wie es nach 
von Gerwig geschieht, als ein Forstunkraut an, das man schon zu da
maliger Zeit verdrangen, ja gewaltsam vertilgen zu sollen glaubte. 
Ahnliches wird aus Wiirttemberg berichtet. Nach Tschernings2 An
gaben trat man der Buche in Gegenden, in welchen die Erziehung von 
FloB- und Sageholz besondere Bedeutung hatte, oft geflissentlich ent
gegen, weil man fand, "daB sie auf den ihr giinstigen Standorten in 
einer Haufigkeit und Menge sich ansame, welche im Verein mit einer 
sie begiinstigenden Hiebsfiihrung nicht nur der WeiBtanne, sondern 
selbst der Fichte gefahrlich wird". DaB hiergegen schon im 16. Jahr
hundert MaBnahmen getroffen wurden, wird aus einer Urkunde vom 
Jahre 1547 ersichtlich, die sich auf einen Vergleich des Herzogs Ulrich 
mit den Waldgedingsinsassen von Dornstetten, einem bei Freuden
stadt gelegenen Stadtchen, bezieht. Hier wird ausgesprochen, daB jeder 
Waldgedingseingesessene berechtigt sein solIe, Buchen auszuhauen und 

1 Kettner: Beschreibung des badischen Murg- u. Oostals 1843, S.46. 
2 Beitrage zur Forstgeschichte WUrttembergs 1854, S. 33. 
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gegen Entrichtung von einem Pfennig fiir eine Klafter abzufahren. 
Ebenso verhielt es sich auch in vielen Waldgebieten Mitteldeutschlands. 
Als charakteristisch moge hier eine Mitteilung uber die frankischen 
Waldungen1 im 16. und 17. Jahrhundert hervorgehoben werden. In 
einer sie betreffenden Forstbesichtigung des Steinheider Forstes wird 
bemerkt: "So geht auch jung Buchenholz dicke auf, welches billig, je 
eher desto besser, verkohlet werden muB, denn sie die jungen Tannen 
und Fichten unterdrucken." In Sachsen bestanden ahn!iche Richtungen. 
Wie von Berg2 und Bernhardt 3 unter Bezugnahme auf H. v. Carlo
witz mitteilen, befiirchtete man noch um 1700 das Verdrangen "der 
TangelhOlzer" durch die Buche. Auch im Nordosten Deutschlands war 
diese weit starker vertreten, wie Pfeil' fiir die einzelnen Provinzen 
PreuBens eingehend nachweist. 

DaB die Buche, wo sie mit anderen Holzarten gemischt ist, beim 
ungestorten Walten der Natur, auch unter den VerhaItniRsen der Gegen
wart die Tendenz und Fahigkeit besitzt, sich i.n gemischten Bestanden 
auszudehnen, ist in fast allen groBeren Waldgebieten zu beobachten. 
Am bestimmtesten tritt diese Fahigkeit in der Mischung mit der Eiche 
hervor 5, die fruher in weit starkerem Grade an der Zusammensetzung 
der deutschen Walder Anteil hatte. Sie ist durch den Kampf, den sie 
mit der Buche fumen muBte, an vielen Orten, auch an solchen, wo sehr 
gutes Eichenholz wachst, zum Verschwinden gebracht. AhnIich wie die 
Eiche verhalten sich in der vorliegenden Richtung auch die meisten 
anderen Laubholzarten, die zu ihrem Gedeihen mehr Licht bediirfen, 
als ihnen im Schatten des natiirlichen Plenterwaldes zuteil wird. Aber 
auch dem Nadelholz gegenuber besitzt die Buche die Fahigkeit, das 
durch die geschichtliche Entwicklung ihr zugefallene Bereich zu er
weitern, noch immer. Diese Fahigkeit tritt im starksten MaBe der Kiefer 
gegenuber in Wirksamkeit. Aber auch in mit Fichte gemischten Be
standen gewinnt die Buche dieser gegenuber bei dunkler Haltung der 
Schlage durch ihre Fahigkeit, mehr Schatten zu ertragen, haufig einen 
Vorsprung, der unter Umstanden fur die weitere Entwicklung solcher 
Bestande ausschlaggebend ist. Die Tanne besitzt nun allerdings die 
Fahigkeit des Schattenertragens in noch hoherem Grade als die Buche; 
aber diese ist von jener durch schnelleres Wachstum in der Jugend 
ausgezeichnet. Vbrigens bleibt stets zu beachten, daB das Verhalten 
der natiirlichen Mischbestande durch die besonderen Verhaltnisse des 
Standorts und der Wirtschaftsgeschichte beeinfluBt wird. Hieraus er-

1 Freysold: Die frankischen Walder im 16. u.17. Jahrhundert 1904, S. 96ff. 
2 Kritische Blatter Bd. II (IS61) S.12S. 3 Forstgeschichte I, S.114. 
4 Forstgeschichte PreuBens bis zum Jahre IS06, S.41. 
6 VgI. Vanselow: Wirtschaftsziele usw. im Hochspessart. Forstwiss. Zentral

blatt 1923. 
Martin, Geschlchtlicbe Methode. 2 
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geben sich manche Abweichungen in den Urteilen erfahrener Forstwirte 
iiber die natiirliche Bestandsgeschichte. Insbesondere spielt der Zustand 
des Humus in dieser Beziehung eine wichtige Rolle. Buche und Tanne 
sind empfindlicher gegen unzersetzten Humus, als Fichte. 

Wie im natiirlichen Plenterwalde, so erfolgt auch beim schlagweisen 
Betrieb eine Zunahme der Buche, wenn die Stellung der Schlage nach 
den RegeIn gefiihrt wird, wie sie in den meisten deutschen Wirtschafts
gebieten im 19. Jahrhundert eingehalten worden sind. Die Lehren 
G. L. Hartigs haben die weitgehendste Anwendung gefunden. Wenn 
die Verjiingungsschlage nach den Vorschriften G. L. Hartigs vorgenom
men werden, die fiir die Buche (und ebenso auch fiir die meisten anderen 
Holzarten) dahin gingen, daG sich die Kronen der Mutterbaume im 
Besamungsschlag beinahe beriihren (bzw. in rauhen Lagen, noch in
einandergreifen) so entstehen nicht nur in reinen Buchenbestanden, 
sondern auch in solchen, die mit Leichtholzarten gemischt sind, reine 
Buchenverjiingungen. Die Buche kann sich bei solchen Schlagstellungen 
wuchskr1i.ftig erhalten, wahrend die -:Eiche und andere Holzarten mit 
Ausnahme der Tanne wieder zugrunde gehen. Je besser die Verjiin
gungen im Sinne Hartigs eingeleitet und durchgefiihrt wurden, um so 
bestimmter trat als Ergebnis der Verjiingung reiner Buchenhochwald 
hervor. 

b) Abnahme der Buche durch Kahlhiebe und andere Ur8achen. 

Wahrend die Buche beim ungestorten Walten der Natur durch die 
genannten Eigenschaften eine Zunahme erfahren hat, lagen an anderen 
Orten gleichzeitig - und beim Fortschreiten der wirtschaftlichen Ent
wicklung in zunehmendem MaGe - Verhaltnisse vor, welche in ent
gegengesetzter Richtung wirksam gewesen sind. Zu einer Verminderung 
der Buche haben, wie aus der Geschichte des deutschen Waldes wahrend 
des vorigen Jahrhunderts in den meisten forstlichen Kulturgebieten 
bekannt ist, vozugsweise folgende Ursache beigetragen: 

1'. Star kere N aturschaden, welche groGere BlOGen und Raumden 
bewirkt haben. Auf diesen konnte sich die Buche wegen der Schwere 
ihres Samens nicht einfinden und, wenn sie sich auch eingefunden hatte, 
wegen des fehlenden Schutzes gegen Frost, Ritze und das starke Auf
treten von Standortsgewachsen nicht behaupten. Auch die im Zeitalter 
der Waldweide so haufig stattgehabten Waldbrande haben in bezug auf 
die Erhaltung der Buche ungiinstig gewirkt. W 0 sie vorhandenen Wald
wuchs vernichtet hatten, siedelten sich vorzugsweise frostharte Holz
arten mit leichtem Samen an. 

2. Die Ausiibung der Nebennutzungen, auf die nach ihrer 
allgemeinen Bedeutung fiir die Abnahme des Laubholzes schon unter A 
hingewiesen wurde. Auf keine Holzart hat eine iibertriebene Ausiibung 
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der Nebennutzungen so einschneidend und nachhaltig gewirkt wie auf 
die Buche. Am meisten gilt dies von der Streunutzung. Durch die wieder
holte starke Ausiibung derselben sind die chemischen und physikalischen 
Eigenschaften des Bodens verschlechtert, die Humushaltigkeit ver
mindert und das Eintreten der ffir die Verjiingung wichtigsten Be
dingung, der Mischung von Humus und Mineralboden, erschwert oder 
aufgehoben. Die Geschichte aller gro13eren Waldgebiete liefert hierffir 
eine Menge von Zeugnissen. Auch das Sicheln und Rupfen des Grases 
in den Verjiingungsschlagen hat die Buchen an vielen Orten in starkem 
Ma13e beeintrachtigt. 

3. Die auf Beseitigung des Plenterwaldes und die Ausfiihrung 
regelma13iger Kulturen gerichteten Bestrebungen des 18. und 19. Jahr
hunderts. Auf J. G. Beckmanns in dieser Beziehung charakteristische 
und einflu13reiche Schrift: "Von der zu unserer Zeit hochst notigen 
Holzsaat" wurde bereits hingewiesen. Beckmann ist einer der originell
sten Vertreter einer ganz bestimmten Richtung des Waldbaus, die trotz 
ihrer Einheitlichkeit nicht nur ffir seine Zeit gro13e Bedeutung gehabt hat, 
sondern eine solche noch immer besitzt und noch lange behalten wird. 
Die von ihm befolgte Richtung wird am bestimmtesten durch die Auf
stellung und Beantwortung mehrerer Fragen charakterisiert, die sich 
auch jetzt jedem praktischen Wirtschafter beim Verjiingungsbetriebe 
entgegenstellen. Die eine lautet: rst der Schatten dem jungen Holze 
iiberhaupt niitzlich oder schadlich 1 Die Antwort lautet: "Er ist ihm 
schadlich." Die zweite Frage betrifft eine kritische Vergleichung zwi. 
schen Kahlhiebe und Ausleuchten (Lichtungsbetrieb, Verjiingungs
schlage, Durchforstungen). Hier wird ganz allgemein der Kahlschlag als 
Regel aufgestellt. 

Die durch Beckmann angebahnte Richtung bezeichnet gegeniiber 
dem damals vorherrschenden regellosen Plenterbetrieb einen bedeutenden 
Fortschritt der Forstwirtschaft. Aber in ihrer Einseitigkeit hatte sie 
auch nachteilige Folgen. Gerade bei der Buche (und Tanne) machten 
sich diese wegen ihrer Empfindlichkeit gegen Frost und Ritze und ihres 
langsamen Wuchses geltend. An vielen Orten trat ihr volliger oder teil
weiser Untergang infolge des zunehmenden Kahlschlages ein. Unter 
seiner Herrschaft ist die Buche sowohl in der norddeutschen Ebene, wo 
der Kiefernkahlschlag herrschend wurde, als auch in den Gebirgsforsten 
Mittel- und Siiddeutschlands, wo der Anbau der Fichte auf freien Flachen 
mehr und mehr die Regel der Verjiingung bildete, im Laufe des 19. J ahr
hunderts sehr zUrUckgegangen. 

4. Die mangelhafte Rentabilitat der Buche. Wie die ersten 
Kampfe (im 15. und 16. Jahrhundert), die gegen die Buche gefiihrt 
wurden, durch okonomische Ursachen veranla13t waren, so ist es auch -
und zwar viel allgemeiner und mit tiefer gehender Begriindung - im 

2* 
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19. Jahrhundert der Fall gewesen. Die groBe finanzielle "Oberlegenheit 
der Fichte trat bei allen Rechnungen und gutachtlichen Erwagungen, 
die in der Literatur und Praxis angestellt und bekannt gegeben wurden, 
bestimmt hervor. Die Masse, welche die Fichte erzeugt, betragt mehr als 
das Eineinhalbfache von dem, was die Buche auf gleichem Standort 
hervorbringt; die Nutzholzprozente iibertreffen die der letzteren um ein 
Vielfaches. Durch seine vielseitige Verwendungsfahigkeit erschien das 
Nadelholz auch in volkswirtschaftlicher Beziehung der Buche weit iiber
legen. Es ist zweifellos, daB die Kultur der Fichte und Kiefer auBer
ordentlich viel zur Hebung des Waldzustandes und des Ertrags bei
getragen hat. Insbesondere gilt dies in bezug auf die Aufforstung der 
frillier sehr umfangreichen Huteflachen und der riickgangigen Mittel
und Niederwaldungen mit sehr geringer Massen- und Werterzeugung. 
Von der in der forstlichen Literatur gegebenen Begriindung dieser Rich
tung sei hier nur die einfluBreichste, die G. L. Hartig 1 zum Verfasser 
hat, hervorgehoben. Hartig gab den zahlenmaBigen Nachweis, daB der 
Anbau der Fichte nicht nur auf mittleren und geringen Boden empfehlens
wert sei, sondern daB diese auch auf den fiir Buche und Eiche tauglichen 
Boden weit hohere Holz- und Geldertrage zur Folge habe, als diese 
Laubholzarten. Infolge der von Hartig und anderen gegebenen Anregun
gen wurde die Umwandlung von Laub- in Nadelholz in groBem Umfange 
durchgefiihrt. Tatsachlich hat sich auch im Laufe der Zeit gezeigt, daB 
die Wirtschaft in denjenigen Landern, in welchen dieser "Obergang am 
friihesten und am vollstandigsten durchgefiihrt war, sich durch hohere 
Ertrage vor anderen auszeichneten. 

Wagt man nun die auf Vermehrung und Verminderung der Buche 
gerichteten geschichtlichen Tatsachen und wirtschaftlichen MaBnahmen 
gegeneinander ab, so ergibt sich fiir die Gesamtheit der deutschen Forsten, 
daB die Einfliisse, die auf den Bestand der Buche negativ gewirkt haben, 
in den letzten zwei Jahrhunderten weit groBer gewesen sind als die posi
tiven. Das Nadelholz zeigt, namentlich in den jiingeren Altersstufen, 
eine starke Zunahme. 

c) Neuere Bestrebungen auf Erhaltung und Wiedereinfuhrung der Buche. 

Gegeniiber ihrer Geringschatzung, welche die Umwandlung vieler 
Buchenbestande in Nadelholz zur Folge gehabt hat, wird ihr Wert in 
der neuesten Zeit von den Vertretern der Forstwirtschaft in zunehmen
dem MaBe anerkannt. Am starksten tritt diese Wandlung des Urteils 
in Sachsen hervor, wo die Buche durch volkswirtschaftliche und forst
technische Verhaltnisse auf wenige Prozent der Waldflache zuriick-

1 Gutachten fiber die Frage: Welche Holzarlen belohnen den Anbau am 
reichlichsten? 1833. 
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gedrangt war. Als die wesentlichsten Ursachen, welche auf die Er
haltung und Wiedereinfiihrung der Buche wirksam sind, miissen die nach
folgenden, auf den geschichtlichen Erfahrungen des letzten J ahrhunderts 
beruhenden Umstande hervorgehoben werden. 

1. Die Sicherheit der Betriebsfiihrung. Der Buche ist bei 
entsprechenden klimatischen Verhaltnissen nicht nur selbst ein hohes 
MaB von Sicherheit eigentiimlich, sondern sie verleiht es auch den Holz
arten, die mit ihr gemischt sind. Dies gilt sowohl in bezug auf die Ein
wirkungen der anorganischen als auch der organischen Natur. Die 
groBere Widerstandsfahigkeit gegen Sturm und Anhang ergibt sich dar
aus, daB in mit Buche gemischten Bestanden besser auf die Hohe des 
Kronenansatzes und die GleichmaBigkeit der Kronenbildung eingewirkt 
werden kann, als es in reinen Bestanden geschieht. 

2. Der EinfluB auf den Bodenzustand, dessen Erhaltung als 
die wichtigste Bedingung einer guten Wirtschaftsfiihrung anzusehen ist. 
Die Bestandesgeschichte ergibt hierfiir eine FiiHe von Beispielen. Durch 
den EinfluB der Buche werden die chemischen und physikalischen Eigen
schaften des Bodens verbessert; die chemischen durch den Gehalt der 
Blatter und des Reisigs an den zur Hitzeerzeugung notigen Stoffen, die 
physikalischen durch die formale Beschaffenheit des Buchenblattes und 
die Ergebnisse seiner Zersetzung. Wie Kautz 1 ausfiihrlich dargelegt 
hat, wirken die sich krauselnden, Luft und Feuchtigkeit in ihren Zwi
schenraumen aufnehmenden Buchenblatter in bezug auf die wichtigsten 
physikalischen Eigenschaften des Bodens sehr giinstig ein. Durch die 
Mischung des aus den Buchenblattern gebildeten Humus wird ein Wald
boden erzeugt, der sowohl fiir den Wirtschaftswald, als auch fiir die Auf
gaben des Schutzwaldes von bestem EinfluB ist. DaB die Buche auch auf 
die Bodenoberflache durch die Zuriickhaltung der Standortsgewachse 
auf die natiirliche und kiinstliche Verjiingung giinstig einwirkt, lehren die 
Erfahrungen der Praxis in reichem MaBe. 

3. Die Steigerung der Massenerzeugung. Sie erfolgt einmal 
durch die groBe Nachhaltigkeit des Zuwachses, die der Buche eigentiim
lich ist, sodann durch die Fahigkeit ihrer Blatter und Wurzeln, jede 
Erweiterung des Wachsraumes auszunutzen. Die groBere N achhaltigkeit 
des Zuwachses, die sie den meisten anderen Holzarten gegeniiber besitzt, 
ergibt sich aus dem Verhaltnis des laufenden Zuwachses der hoheren zu 
dem der mittleren Altersstufen; die Fahigkeit zur Ausnutzung der 
Standortskrafte geht aus den neueren Ertragstafeln der Buche hervor. 
Von praktischer Bedeutung ist dies Verhalten namentlich in bezug auf 
ihre Mischungen mit Fichte und Kiefer. Beim Vergleich regelmaBiger 
reiner Fichtenbestande mit solchen, die mit Buche gemischt sind, wird 

1 Wasserpflege UBW. im Harz. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1909, S. 157 ff. 
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allerdings der reine Fichtenbestand den mit Buche gemischten oft iiber
treffen 1. Die erzeugte Holzmasse verschiedener Holzarten entspricht 
annahernd ihrem spezifischen Gewicht, zudem sie in umgekehrtem 
Verhaltnis steht. Trotzdem lehrt die Geschichte und der tatsachllche 
Zustand der meisten groBeren Waldgebiete wesentliche Abweichungen 
von dem, was die Zahlen von reinen Musterbestanden zu beweisen schei
nen. Die Schliisse, die von normalen Bestanden abgeleitet werden, lassen 
sich auf die unregelmaBigen der Praxis nicht unmittelbar anwenden. 
Die meisten Altholzbestande sind durch den EinfluB von Sturm und 
Anhangschaden mit groBen Liicken versehen. Diese sind mit Beerkraut, 
Gras u. a. Standortsgewachsen iiberzogen. Sie entziehen dem Boden 
Nahrstoffe, die der Buche, wenn sie vorhanden ware, zugute kommen 
und den Gesamtzuwachs vermehren wiirden. Noch starker tritt die 
tJberlegenheit der mit Buche gemischten Bestande bei der Kiefer hervor. 
In den Tafeln von Schwappach (1908) wird der Zuwachs der Kiefer 
wie folgt angegeben: 

Alter. . . . . . . .. 40 60 80 100 120 140 Jahre 
auf II. Standortsklasse. 11,2 8,2 7,1 6,0 4,4 2,8 fm 
" III. 9,3 7,1 5,4 4,6 3,8 1,6 " 

1st aber die Buche in den Kiefernbestanden vertreten, so leistet die 
Kiefer fast dasselbe wie in reinen Bestanden. Die Buche ergibt ein Plus 
an Masse und Zuwachs, um das die Gesamterzeugung an Holz erhoht 
wird2• 

4. Die Zunahme des Werts der Buche. Sie ist in den letzten 
J ahrzehnten vor dem Weltkriege und auch in der neuesten Zeit bestimmt 
hervorgetreten. Lange Zeit war die Buche nur als Brennholzerzeugerin 
geschatzt und diente fast ausschlieBlich diesem Zweck. Nach den Tafem 
von Konig 3 nimmt der Wert der Buche nach dem Alter in etwa 
no Jahren nicht mehr zu. Grebe gibt das Nutzholzprozent des Buchen
hochwaldes zu 5 an. Nur besonders giinstige lokale AbsatzverhaItnisse 
steigern sie wohl ausnahmsweise auf 7 bis 10 Prozent. Die Wertziller 
wird demgemaB angegeben ffir das Alter von 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jahre 
zu 1,0 1,12 1,23 1,33 1,41 1,47 1,50 1,53 1,55 

AhnIich verhielt es sich auch in groBeren auslandischen Buchengebieten. 
In den meisten deutschen Staaten blieb das Nutzholzprozent der 

Reviere mit reichem Gehalt an Buchen gegen solche, in denen andere 

1 VgI. Lorey: Aligem. Forst- u. Jagdzeitung 1896 u. 1902. 
2 VgI. Borgmann: Grundziige der Geschichte usw. der Oberforsterei Ebers

walde 1905. Hier wird der laufende Zuwachs des 120jiihrigen Kiefern-Buchen
Mischbestandes zu 6,51 fm Derbholz angegeben, wiihrend der laufende Zuwachs 
reiner Kiefern nur 4,2 fm Derbholz betriigt. 

8 Forstmathematik, 4. Ausg., S.531 (Wertzuwachs normaler Holzbestiinde). 
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Holzarten vorherrschten, erheblich zuruck. Die bekannten Mangel des 
Buchenholzes (geringe Dauer, starkes Schwinden, geringe Elastizitat, 
Fehler) drucken die Nutzholzprozente und Preise herab. FUr Bayern 
betrug vor dem Kriege (1913) der Wert des Durchschnittsfestmeters 

fUr Eiche 
34,8 

Buche 
11,3 

Nadelholz 
17,0 

So sehr nun auch die Buche in ihren okonomischen Leistungen der 
Eiche und dem Nadelholz nachsteht, so laBt doch der Blick auf die tat
sachliche Entwicklung der Buchennutzholzpreise in der neueren Zeit die 
Tendenz einer absoluten und relativen Steigerung bestimmt erkennen. 
Auf eine solche hat die Forstwirtschaft durch waldbauliche Mittel, die 
Forstpolitik durch MaBnahmen der Beforderung und des Handels, die 
Technik durch kunstliche Verbesserung des Buchenholzes einzuwirken. 
Daher sind schon seither die Nutzholzprozente gegen die oben angegebe
nen Zahlen sehr gestiegen. In Zukunft wird dies voraussichtlich in noch 
hoherem MaBe der Fall sein. 

Zur Beurteilung des Wertes des Buchenstammholzes sind die Mit
teilungen aus Forstwirtschaft und Forstwissenschaft, herausgegeben 
yom PreuBischen Ministerium fiir Landwirtschaft usw. von weit
gehendem Interesse. Wenn auch die absoluten Zahlen der letzten Jahre 
zur Begriindung von Preisregeln wenig geeignet erscheinen, so sind sie 
doch wegen des Verhaltnisses, in welchem verschiedene Holzarten zu
einander stehen, beachtenswert. Es waren z. B. nach Tafel9c die 
Durchschnittspreise 3. Klasse (von 30 bis 39 cm Mittendurchmesser)l 
folgende: 

Eiche Buche 
Rain-

Esche buche 
1926 26,70 19,30 26,76 40,84 
1927 32,32 22,74 34,93 43,68 
1928 31,08 26,48 26,92 36,69 
1929 27,88 21,16 26,54 29,95 

5. Die Zunahme der Rentabilitat. Eine strenge, auf zahlen
:maBigen Grundlagen aufgebaute Rentabilitatsnachweisung kann hier 
wegen Mangels an Material und Raum nicht gegeben werden. Aber ein 
allgemeines Urteil ergibt sich schon durch das giinstige Verhaltnis, in 
welchem die Massen- und Werterzeugung zu dem Wert des Bestandes
kapitals steht, welches ihr zugrunde liegt. Die Buche selbst besitzt, wie 
die vorliegenden Ertragstafeln und andere Untersuchungen im reichen 
MaB bestatigen, bei richtiger Bestandesbehandlung ein hohes Massen
und Wertzuwachsprozent. Sie reagiert in besonderem Grade auf jede Er-

1 Mitteilungen aus Forstwirtschaft u. Forstwissenschaft, herausg. yom PreuO. 
Ministerium fUr Landwirtschaft usw. 1930, Reft 2 ff. 
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weiterung des Wachsraumes, was sich namentlich beiDurchforstung und 
Verjiingung zu erkennen gibt. Sie wirkt aber auch auf die ihr beige
mischten Holzarten dadurch giinstig ein, daB sie eine freiere Stellung 
derselben gestattet, zumal dann, wenn infolge gut durchgefiihrter Durch
forstungen die Buche im Unterstand in schwacheren Stammen vertreten 
ist. Endlich ist auch auf die Einsparung von Kulturkosten hinzuweisen. 
Sie erfolgt einmal durch die Erleichterung der natiirlichen Verjiingung, fiir 
welche mit Buchen gemischten Bestanden giinstigere Bedingungen dar
geboten werden, als in reinen; sodann durch die Verbilligung der Kul
turen, die daraus hervorgeht, daB das Auftreten eines starken Boden
iiberzugs durch die Buche verhindert wird. 

2. Folgerungen aus der seitherigen Wirtschaftsgeschichte. 

a) Der reine Buchenhochwald. 

Als ich vor fast 40 Jahren meine erste groBere Schrift veroffentlichte, 
habe ich, obwohl sie von der Theorie des groBten Bodenreinertrags 
beherrscht war, zur Verwunderung mancher Fachgenossen, den Satz· 
an die Spitze gestellt, daB der reine Buchenhochwald seine Bedeutung 
nicht nur in der Vergangenheit gehabt habe, sondern daB er sie auch in 
der Gegenwart (1893) besitze und in Zukunft behaupten werde. Dies 
damals ausgesprochene Urteil habe ich seitdem jederzeit beibehalten und 
es in akademischen Vorlesungen, sowie auf Lehrausfliigen und forst
lichen Reisen vielfach vertreten. Auch an dieser Stelle, wo es sich um 
die Anwendung der geschichtlichen Methode handelt, muB es geschehen, 
und zwar mit groBerer Bestimmtheit, als wenn die Begriindung einer 
wirtschaftlichen Theorie in Frage kommt. Der reine Buchenhochwald 
hat seine groBe Bedeutung durch die Geschichte der deutschen Forst
wirtschaft und die Tatsache seines Daseins. Eine geschichtliche Betrach
tung forstlicher Zustande hat sich iiberall und jederzeit in erster Linie auf 
Tatsachen zu stiitzen. Sie sind fiir den Forsteinrichter, der die Wirt
schaftsplane fertigt, und den Revierverwalter, der sie ausfiihrt, wich
tiger als Untersuchungen iiber das VerhaItnis der Leistungen verschie
dener Holzarten und Wirtschaftsprinzipien. Stets muB auch beachtet 
werden, daB bei einer guten Wirtschaftsfiihrung beim Eintritt von 
Samenjahren die Buche in einem solchen MaBe erscheint, daB sich auf 
groBeren und kleineren Flachen reine Buchenbestande ungewollt von 
neuem bilden. Sodann ist bei der Wiirdigung der vorliegenden Frage der 
Umstand von Bedeutung, daB es viele Buchenstandorte gibt, die fiir ihre 
wertvollsten Mischholzer nicht geeignet sind. Dies gilt in erster Lillie von 
der Eiche, die der Buche in den rauheren Lagen nicht zu folgen vermag, 
aber auch fiir andere Holzarten, die mehr Licht beanspruchen, als es mit 
Riicksicht auf den Bodenzustand auf groBeren Flachen gegeben werden 
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kann. Borggreves 1 originelle Kritik der horstweisen Verjiingungen 
und Lichtungen behiiIt, trotzdem sie iibertrieben und einseitig ist, fiir 
die Fiihrung der Verjiingungsschlage ihren hohen Wert. Die von ihm 
und friiheren Buchenhochwaldziichtern gegebenen Verjiingungsregeln, 
die meist zu reinen Buchen gefiihrt haben, erhalten den Boden in bestem 
Zustand. Mit den zugunsten von Lichtholzarten gefiihrten lichten 
Schlagstellungen sind Opfer all. Bodengiite verbunden. Solche sind aber 
nur da am Platze, wo sie durch hohe Wertleistungen aufgewogen werden. 
Unter vielen Verhaltnissen ist dies aber nicht oder nicht in geniigendem 
MaBe der Fall. 

Sucht man nun auf Grund der Standortsverhaltnisse und der Be
standesgeschichte auf die in der groBen Wirtschaft vorherrschenden 
Waldzustande naher einzugehen, so fiihren aIle dahingehenden Erfah
rungen und Forschungen zu der Erken.n.tnis, daB die tiefste und bleibende 
Ursache fiir die Erzeugung guter Buchenbestande in den Bodenzustanden 
gefunden werden muB. Wie die okonomischen Bestimmungsgriinde der 
Wirtschaftsfiihrung auf den Boden zuriickzufiihren sind, trotzdem er 
nur einen kleinen Teil des Waldkapitals ausmacht, so muB auch die tech
nische Seite der Wirtschaft ihre bleibende Begriindung im physischen 
Bodenzustand finden. Die Fiihrung der Verjiingungsschlage, der Durch
forstungen und Lichtungen, die Ausiibung der Nebennutzungen und 
andere grundlegende MaBnahmen wirken, wie die Geschichte der meisten 
groBen Waldgebiete lehrt, in einer solchen Richtung. Die Folgen einer 
Bodenverschlechterung machen sich stets in der nachfolgenden Be
standesentwicklung geltend. Da die Massen- und Werterzeugung in 
erster Linie vom Boden bestimmt wird, so laufen die Veranderungen des 
physischen Zustandes und der okonomischen Leistung des Bodens in 
paralleler Richtung. Die Wirtschaft solI ein Optimum des Bodenzustan
des herbeizufiihren und zu erhalten suchen. Einem solchen entspricht 
von einem Standpunkt, der durch dauernde Nachhaltigkeit charakteri
siert ist, auch ein Optimum des Ertrages. 

Wahrend der langsten Lebenszeit der Buchenbestande, vom Dickungs
alter bis zur Ein.leitung der Verjiingung, ist unter den meisten in Deutsch
land vorliegenden Verhaltnissen der bedeckte Bodenzustand (im Sinne 
der Anleitung zur Standortsbeschreibung beim forstlichen Versuchswesen) 
der beste: im Laubholz die reine Laubdecke, im Nadelholz eine schwache 
Moos- und Nadeldecke. In der Periode der Verjiingung muB das Ziel der 
Wirtschaft dahin gerichtet werden, daB die Zersetzung des Humus durch 
den EinfluB von Licht und Feuchtigkeit gefordert und die Mischung des 
Humus mit dem Mineralboden herbeigefiihrt wird. AIle guten Buchen
ziichter haben in der Erzeugung der so bestimmten Bodengare die beste 

1 Holzzucht, 2. Auf!., S. 185 ff. (Kritische Wiirdigung sonstiger Schlag
fiihrungen) . 
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Grundlage fiir das Zustandekommen der natiirlichen Verjiingung er
blickt. Ihr Dasein wird durch eine leichte Begriinung von SiiBgrasern 
und anderen Gewachsen gekennzeichnet. Vor und unmittelbar nach der 
Besamung miissen die Schlage mit Riicksicht auf die Schwere des Samens, 
die Entstehung von Forstunkrautern und die Frostgefahr bei der Buche 
in der Regel ziemlich dunkel gehalten werden. Viele deutsche Laubholz
waldungen sind reich an Nachweisen, daB friihzeitige starke Lichtungen 
die erfolgreiche Verjiingung verhindert und den Boden verschlechtert 
haben. Fiir die weitere Fiihrung der Verjiingungsschlage ist der leitende 
Gedanke, daB die Jungwiichse in dem Kampfe, den sie mit den Stand
ortgewachsen und den Wurzeln der Mutterbaume zu fiihren haben, als 
Sieger hervorgehen. Unter Herrschaft dieses Grundsatzes sind die 
besten Buchenbestande unter Erhaltung guter Bodenzustande erwachsen. 
Als der einfluBreichste Vertreter der Buchenhochwaldwirtschaft gilt 
G. L. Hartig. Aber schon vor ihm waren wertvolle Regeln gegeben. Als 
negative Folge einer der Buche ang~paBten Schlagfiihrung darf man 
jedoch nicht verkennen, daB dadurch reine Buchenbestande erzeugt 
werden. 

b) Der mit anderen H olzarten gemi8chte Buchenhochwald. 

Trotz Anerkennung der groBen Bedeutung, welche reine Buchen
bestande noch immer haben, muB das Ziel der Wirtschaft in den meisten 
Waldgebieten, doch auf die Herstellung von gemischten Bestanden 
gerichtet werden. Volkswirtschaftliche, naturwissenschaftliche und 
finanzielle Erwagungen fordern Vielseitigkeit in der Holzerzeugung. 
Geht man auf Natur und Geschichte, die Quellen der Bestandesbildung, 
zuriick, so ergibt sich, daB in den meisten Waldgebieten die vorherrschen
den Bestande durch das Auftreten verschiedener Holzarten ausgezeichnet 
waren. Das Dasein gemischter Bestande im Naturwald ist dadurch be
griindet, daB die meisten Standorte mehreren Holzarten die erforder
lichen Entwicklungsbedingungen gewahren, und diese hatten, wenn auch 
in sehr verschiedenem Grade, Gelegenheit sich einzufinden. 

Unter der Herrschaft des Kahlschlags und der gleichmaBigen dunklen 
Schlagstellungen, wie sie von G. L. Hartig vorgeschrieben wurden, 
bildeten sich vorzugsweise reine Bestande. Erst unter dem EinfluB der 
bahnbrechenden Schriften von K. Heyer und Gayer sind die MaB
nahmen zur Erzeugung von gemischten Bestanden in Nord- und Siid
deutschland entschiedener und erfolgreicher betrieben worden. Als die 
nach der Geschichte und den Zielen der deutschen Forstwirtschaft 
wichtigsten Holzarten, die fiir die Einmischung in Buchen in Frage 
kommen, sind hier besonders folgende hervorzuheben: 

1. Die Eiche. Die Mischung von Buche und Eiche hat seit langer 
Zeit im groBten Teil der deutschen Laubholzwaldungen die wichtigste 
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Bestandesart gebildet. Auch in Zukunft wird das voraussichtlich del' 
Fall sein. FiiI' die richtige Durchfiihl'ung diesel' Mischung miissen abel', 
wie es in vielen forstlichen Dingen del' Fall ist, zwei Grundsatze beachtet 
werden, die haufig im Gegensatz stehen und sich gegenseitig hemmen 
odeI' ganz aufheben. Del' eine beruht auf den vortreffIichen Eigenschaften 
des Eichenholzes, die AnlaB gaben, von ihrem Anbau moglichst weit
gehende Anwendung zu machen. Die andere geht aus del' Erkenntnis 
del' Notwendigkeit einer Beschrankung hervor, die verlangt, daB nul' 
solche Standorte fUr den Anbau del' Eiche bestimmt werden, welche gutes 
Eichenholz zu erzeugen imstande sind. Die tatsachlichen Verhaltnisse 
zeigen, daB in diesel' Beziehung die notigen Schranken seither oft iiber
schritten sind. Auf den sandigen Boden del' norddeutschen Ebene sind, 
sofern ihnen kein reicher Gehalt an Humus zur Verfiigung stand, die Er
gebnisse des eigenen Anbaues oft unbefriedigend geblieben; in den 
hoheren Lagen und an den Nordhangen del' deutschen Gebirgsforsten 
hat das Eichenholz meist viele Fehler, die seinen Wert herabdriicken; 
auf den kraftigen, abel' haufig flachgriindigen Boden del' Eruptivgesteine 
konnen sich die Wurzeln del' Eiche oft nicht so ausbilden, wie es fUr 
die Entwicklung eines guten Schaftes notig ist. Daher machen sich in 
del' neueren Literatur und Praxis Of tel' Reaktionen gegen zu weit 
gehenden Eichenanbau geltend. 

Fiir die Beurteilung del' vorliegenden Frage bildet stets eine gute 
Preisstatistik eine wichtige Grundlage. Wegen Mangels an Zeit und 
Druckraum konnen hier nul' einige wenige Beispiele fUr das Verhaltnis 
von Eichen und Buchenstammen angefUhrt werden. 

Nach Mitteilungen des Deutschen Forstwirts waren im Regierungs
bezirk Kassel Marz/Apl'il 1923 die Durchschnittspreise fiiI' die nach 
Starke und Beschaffenheit geordneten Stammklassen del' Eiche und 
Buche folgende: 

Stamme I. Klasse 
II. 

III. 

Eiche A 
261 
234 
207 

Eiche B 
136 
120 
131 

Buche A 
187 
160 
137 

Buche B 
108RM. 
103 " 
120 " 

Wenn solche Einzelergebnisse auch nicht als endgiiltige MaJ3stabe des 
Werts anzusehen sind, so konnen sie doch in Vel'bindung mit anderen 
wirtschaftlichen Ergebnissen zu dem Urteil fUhren, daB die starke 
-oberlegenheit del' Eiche iiber die Buche nUl' da hervortritt, wo gu tes 
Eichenholz erzogen werden kann. Die Beseitigung guter Buchen zur 
Begiinstigung mittelmaJ3iger Eichen erscheint daher nicht begl'iindet. 

Als ein zweites Beispiel, das in bezug auf den Anbau del' Eiche von 
allgemeinem Interesse ist, mochte ich hier die hessische Oberforsterei 
Eichelsdorf hervol'heben, die ich sowohl bei del' Abfassung meiner 
Folgerungen del' Bodelll'einertragstheorie, als auch auf akademischen 
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Reisen besucht und in Vorlesungen behandelt habe. Der Anbau der 
Eiche war von Trautweinl , einem der friiheren Wirtschafter, sehr 
energisch in Angriff genommen worden. Durch den Hieb aus dem Vollen 
sollten die durch Saat auszufiihrenden Eichenkulturen von vornherein 
gefordert werden. Von seinemNachfolger (Bechtel 2) istabermit Riick
sicht auf das Wertverhaltnis von Buche und Eiche und auf die Kultur
kosten eine Einschrankung der Eiche in die Wege geleitet worden. 
Der Eiche sollen nur noch die frischen Siid- und Siidostlagen und auch 
hier nur die besten und tiefgriindigsten Boden vorbehalten bleiben. 
Die Buche solI wieder herrschende Holzart werden. Ihr Massen- und 
Wertertrag ist hoher als der der Eiche ; dazu kommen ihre bodenbessern
den Eigenschaften und nicht zuletzt ihre billige Begriindung. Halt 
man Umschau in anderen Wirtschaftsgebieten, so wird man haufig 
Beispiele ahulicher Art finden. Nur gutes Eichenholz deckt durch seinen 
Wert die Kosten der Erzeugung. 

2. Andere harte Laubholzer. Was hinsichtlich der Beschran
kung ihres Anbaus bei der Eiche zu bemerken ist, gilt in noch hoherem 
Grade fiir andere edle Laubholzer, namentlich fiir Esche und Ahorn. 
Wenn sie auch an manchen Orten sehr Gutes leisten, so ist doch ein zu 
weitgehender Anbau ein wirtschaftlicher Fehler. Aus der neuen Zeit 
liegt eine sehr lehrreiche Abhandlung iiber die Erziehung von Eschen 
und Ahorn aus der Schwabischen Alb vor, die auch gelegentlich der 
Versammlung des Deutschen Forstvereins zu Stuttgart (1897) besucht 
wurde. Nach den von Forstdirektor v. Speidel aufgestellten Grund
satzen sollte die Buche aus ihrer herrschenden Stellung verdrangt, in 
dienender Stellung aber erhalten werden. Trotz vielseitiger Bemiihungen 
ist es jedoch nicht gelungen, Esche und Ahorn vorwiichsig zu erhalten. 
Nach den Erhebungen von Hofmann3 iiberragen in 1O-20jahrigen, 
aus natiirlicher Ansamung entstandenen Dickungen von Buchen, Eschen 
und Ahornen die LichthOlzer ohne kiinstlichen Eingriff die vorhandenen 
Buchen vielfach um ein bis drei Meter. Doch schon mit 30 Jahren sind 
die Buchen den Eschen und Ahornen im Hohenwuchse gleich und haben 
dieselben mit 40-50 Jahren erheblich iiberholt. In den Alth6lzern haben 
sich die Verhaltnisse noch mehr zugunsten der Buche verschoben. Das 
Ergebnis der genannten Versuche und Erfahrungen geht dahin, daB 
Esche und Ahorn in natiirlich entstandenen Laubholzjungwiichsen nur 
auf den besseren Standorten gepflegt werden sollen. Auf Standorten 

1 Allgem. Forst- u. Jagdz. 1903, S. 5ff., Begriindung u. Erziehung von Eichen
mischbestanden. 

2 Allgem. Forst- u. Jagdz. 1922, S. 257££., Waldbauliches aus d. Obf. Eichels
dorf. 

a Hofmann: Erziehung von Eschen- und Ahornnutzholz im Laubholzgebiet 
der Schwabischen Alb. Allgem. Forst- u. Jagdzeitung 1922. 
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mittlerer Giite sollen sie auf frische Mulden beschrankt bleiben. Die 
Pflege von Esche und Ahorn solI ohne groBe Opfer an Buche stattfinden. 
Ihre Erziehung hat nicht in Einzelmischung mit der Buche, sondBrn in 
kleinen (etwa 1 Ar groBen) Gruppen, die allseitig von Buchenbandern 
umgeben sind, zu erfolgen. 

3. Weiche Laubholzer. Den Aristokraten des Waldes, Eiche, 
Esche usw. stehen als Proletarier die weichen Laubholzer, Birke, ErIe, 
Aspe usw. gegenuber. Sie haben in der Geschlchte der Forstwirtschaft 
einerseits eine erhebliche Uberschatzung erfahren, andrerseits sind sie 
aber zu gering bewertet worden. Ihre Uberschatzung trat namentlich 
ein, als man unter dem Eindruck wirklicher oder vermeintlicher Holznot 
nach Mitteln einer Ertragssteigerung suchte und in dem Anbau der Birke 
ein solches gefunden zu haben glaubte. Sehr bald erwies sich aber dieses 
Mittel als verfehlt. Eine Unterschatzung der wirtschaftlichen Bedeutung 
der weichen Laubholzer erfolgte dagegen auf Grund der Autoritat 
G. L. Hartigs, der in seinem "Lehrbuch fur Forster" die Vorschrift 
gab, daB man alles in den jungen Buchenschonungen angeflogene weiche 
Holz grundlich aushauen lassen solIe. Der reine Buchenhochwald er
schlen als das Ideal, das dem Forster bei seinen Auszeichnungen vor 
Augen stehen sollte. Indessen Hartigs Generalregeln sind hler, wie nach 
vielen anderen Richtungen, zu einseitig. In guten Buchenverjungungen 
konnen sich die leichten Laubholzer uberhaupt nicht im verderbIichen 
MaBe einfinden. Will man gegen sie einschreiten, so ist der rechtzeitige 
Anbau von Nadelholz das beste Mittel, um ihnen die Bedingungen des 
zu starken Wachstums zu entziehen. Eine solche Richtung hat die 
Buchenwirtschaft tatsachlich an vielen Orten genommen. Am meisten 
wirtschaftliche Bedeutung unter den weichen Laubh61zern hat die Erle. 
Abgesehen von den Bruchboden, die im Nordosten Deutschlands groBe 
Flachen bedecken, findet sie ihren Standort in feuchten Mulden und 
in der unmittelbaren Nahe von Wasserlaufen, wo sie in Form von unregel
maBigen Streifen entweder reinen Bestand bildet und fUr sich bewirt
schaftet wird, oder sich mit Buche oder Hainbuche zu einem einheit
lichen Bestand vereinigt. Eine maBige Einsprengung von Aspen, Birken 
usw. ist in ubrigens gutverjungten Buchenschonungen fUr den Ertrag 
'sehr forderIich; insbesondere da, wo wertvollere Laubholzer die erforder
lichen Wachstumsbedingungen nicht finden. 

4. Die Tanne. Dem ZusammenIeben von Buche und Tanne stehen, 
da die klimatischen Bedingungen fUr beide Holzarten annahernd uber
einstimmen, keine bleibenden Hindernisse entgegen. Wendet man die 
geschlchtliche Methode auf diese Mischung an, so lehrt der RuckbIick 
auf die Vergangenheit, daB sie in Deutschland und auBerhalb Deutsch
lands einen hervorragenden Anteil am Waldbestand gehabt hat. In der 
Schweiz und in o sterreich , in den Vogesen und im Schwarzwald, im 
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Thuringer- und Frankenwald, im Erzgebirge und anderen mitteldeutschen 
Gebirgsforsten war die Tanne, wie aus schrift,lichen Urkunden, mund
lichen Uberlieferungen, alten Uberhaltstammen und sonstigen Bestands
resten hervorgeht, frtiher weit starker vertreten, als in der Gegenwart. 
In der neueren Forstwirtschaft hat nun aber die Verbreitung der Tanne 
eine entgegengesetzte Richtung genommen. Trotz ihrer groBeren Sicher
heit gegen manche Schaden der anorganischen und organischen Natur, 
durch die sich die Tanne vor der Fichte auszeichnet, ist sie im Laufe 
des 19. Jahrhunderts mehr und mehr zuruckgegangen. Als der wesent
lichste Grund dieser bekannten Tatsache muB der Kahlschlagbetrieb 
angesehen werden. Bei ihrem langsamen Jugendwuchs, ihrer groBen 
Empfindlichkeit gegen Frost, Hitze und Standortsgewachse, dem starken 
Verbissenwerden durch Wild und Weidevieh fand sie hier keine ent
sprechenden Entwicklungsbedingungen; sie wurde uberall durch weniger 
empfindliche Holzarten verdrangt. In der neueren Zeit ist bekanntlich 
auch in alteren Orten ein allmahliches Absterben der Tanne eingetreten, 
fUr das physiologische, klimatische und'waldbauliche Ursachen angegeben 
werden. So beachtenswert die hieruber in vielen Waldgebieten Nord
und Suddeutschlands gemachten Erfahrungen auch sind, so konnen sie 
doch nicht Veranlassung geben, den Anbau der Tanne zu vernachlassigen. 
Die wichtigsten und bleibenden Bestimmungsgrunde fUr die Wurdigung 
einer Holzart liegen in den Standortsverhaltnissen, und diese sind der 
Tanne in Gegenden, wo sie fruher heimisch war, auch jetzt noch ent
sprechend. Wohl aber hat man AulaB, die fruheren Bedingungen, unter 
welchen sich gute Bestande entwickelt und erhalten haben, nach Mog
lichkeit wieder herzustellen; und hierher gehort in erster Linie die Mi
schung mit der Buche. 

Erscheint diese Unterstellung zutreffend, so ist die nachste Frage, 
die an den ausfUhrenden Wirtschafter gestellt wird, wie die Mischung 
der beiden Holzarten eingeleitet und durchgeftihrt werden solI, welche 
Art und Form der Mischung zu empfehlen sind und wie das zeitliche und 
raumliche Verhaltnis der beiden Holzarten am besten herbeizuftihren 
ist. Dabei kommt insbesondere das relative Hohenwachstum in der 
Jugend, die Zeit des Eintritts und die Wiederholung der Besamung in 
Betracht. Von EinfluB ist ferner der Anspruch an Licht und die Fahig
keit Schatten zu ertragen, sowie die Beschaffenheit des Bodens, sowohl 
nach seinen chemischen, als auch nach seinen physikalischen Eigen
schaften. Da die Tanne in der ersten Jugend langsamer wachst als die 
Buche, muB sie bei annahernd gleichzeitiger Entstehung gegen die voran
wachsende Buche geschutzt werden, und zwar um so entschiedener, je 
besser der Boden durch seinen chemischen Gehalt fUr die in dieser Be
ziehung anspruchsvollere Buche geeignet ist. Hat aber die Tanne einmal 
die Periode des langsamen Jugendwuchses uberwunden, so bleibt sie 
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dauernd vorwiichsig. Alsdann bedarf die Buche del' Begiinstigung ihrer 
Krone durch Freihiebe, wenn sie am Haupt"bestand teilnehmen und zur 
natiirlichen Verjungung Verwendung finden soIl. 

Die Art, wie die Verjungung beider Holzarten geleitet wird, hangt 
nachst den angegebenen, natiirlichen Bedingungen von dem angestrebten 
Wirtschaftsziel abo Wie die Beobachtungen im Heimatgebiet der Tanne 
lehren, verjiingt sich diese am besten in der Form von kleineren Horsten. 
Bei der Einleitung und Fortfiihrung der Verjungung kann deshalb so 
verfahren werden, daB die Horste der Tanne als solche erhalten und 
erforderlichenfalls erweitert werden. Das Gleiche kann auch bei der 
Buche geschehen, so daB dann beide Holzarten horstweise voneinander 
getrennt bleiben. Diese horstweise Trennung gibt die beste Gewahr, daB 
jede der beiden Holzarten mit Sicherheit erhalten und zu starkerem, 
gutem Nutzholz erzogen werden kann. tJbrigens kommen die Vorzuge 
der Mischung besser zur Geltung, wenn beide Holzarten uber die ganze 
Verjungungsflache vertreten sind. 

Als das beste Mittel, die Tanne in Mischbestanden mit del' Buche 
zu unterstutzen, ist fiir eine geordnete Wirtschaft, wenn beide Holzarten 
im Altbestand vertreten sind, die Leitung der Beschirmung zu bezeichnen. 
Die Tanne wird durch ihre Fahigkeit, ein groBeres MaB von Beschattung 
zu ertragen, durch dunkle Schlagstellungen der Buche gegenuber im 
Wuchse gefordert. In Frankreich1, in der Schweiz2 und in anderen Orten 
wird dieses Mittel mit Erfolg angewandt. Daneben ist auch der chemische 
Gehalt des Bodens, der Eintritt del' Samenjahre und der alsdann vor
liegende Bodenzustand von wesentlichem Einflu.B. In denVerschieden
heiten, die nach diesel' Richtung bestehen, liegt der Grund, weshalb in 
del' Literatur so verschiedene Urteile uber das Ergebnis del' Natur
verjiingung vorliegen. Neben dem Urteil von DreBler3, daB die Tanne 
auf dem Vogesensand ohne Hilfe des Menschen uberall Herr der Buche 
geworden sei, stehen die gleichfalls auf richtigen Beobachtungen und 
Erfahrungen ruhenden Urteile der badischen Wirtschafter. Die Buche 
- sagt Gerwig4 - ist die Hauptfeindin del' Wei.Btanne; uberall wo sie 
mit letzterer vergesellschaftet auf tritt, beherrscht und verdrangt sie 
dieselbe mit Macht. Hieraus folgt, daB den Wirtschaftsregeln, die uber 
die Begrundung von Buchen - Tannen -Mischbestanden aufgestellt 
werden, die Besonderheiten des Standorts und die geschichtlichen Er
fahrungen, die in der seitherigen Wirtschaft gemacht sind, zugrunde 
gelegt werden mussen, und daB solche Regeln deshalb nicht, als all
gemein giiltige angesehen werden diirfen. 

1 Boppe: Traite de sylviculture 1889, pag. 194. 
2 Ein sehr charakteristisches Beispiel bietet der 8tadtwald von Biel. 
a Die WeiBtanne auf dem Vogesensandstein 1880, 8.32. 
4 Die WeiBtanne im 8chwarzwald 1868, 8.14. 
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5. Die Fichte. Nach den von ihr gestellten Standortsbedingungen 
und wegen ihrer physiologischen Eigentiimlichkeiten ist die Fichte zur 
Einmischung in Buchenbestande weniger geeignet als die Tanne. Ab
weichend von der Buche sind die Anspriiche an die Warme, deren sie 
zu ihrem Gedeihen bedarf; abweichend ihr Verhalten zum Boden, 
namentlich in bezug auf dessen mineralische Kraft, Frische und Be
schaffenheit des Humus. Ebenso ist der Zuwachsgang beider Holzarten 
verschieden. Nachdem die Fichte die ersten 10-20 Jahre iiberschritten 
hat, wachst sie weit schneller als die Buche. Sie nimmt daher beim 
Einzelstand innerhalb der Buchenschonungen, Dickungen und Stangen
orte haufig die Eigenschaften eines astigen und abholzigen Vorwuchses 
an und hemmt die Buche in ihrer Entwicklung. Wird andrerseits die 
Fichte zu spat in die Buchenschonung eingebracht, so wird sie haufig 
von der Buche iiberwachsen und bleibt dann fiir die zukiinftige Be
standesbildung wertlos. Die Zeit der Einfiihrung der Fichte in Buchen
bestande ist deshalb sehr wichtig. 

Die Mischung von Buche und Fichte tritt dem forschenden Blick in 
allen mittel- und siiddeutschen Gebirgsforsten entgegen. 1m Thiiringer-. 
wald und Harz, im Erzgebirge, in den schlesischen Forsten und in den 
Hiigellandern Mitteldeutschlands ist sie stark vertreten und gibt oft dem 
Wald sein charakteristisches Geprage. Wie sie entstanden ist, la6t sich 
geschichtlich schwer verfolgen; so weit die Forschung zuriickgeht, war 
die Mischung meist vorhanden. Besser als iiber die urspriingliche An
siedlung kann man sich iiber die Veranderungen ein Urteil bilden, 
welche eingetreten sind, nachdem beide Holzarten einmal vorhanden 
waren. Sie ergeben sich durch eigentiimliche Eigenschaften. In Wal
dungen, welche sich lediglich unter der Herrschaft der standig wirkenden 
Naturkriifte entwickeln, trat die Fichte unter dem Einflu6 starker Be
schattung gegeniiber Buche und Tanne zuriick. Ebenso wurde sie bei 
den dunklen Schlagstellungen, wie sie nach Hartigs Vorschriften durch
gefiihrt wurden, zuriickgehalten oder ganz verdrangt. Spater trat das 
umgekehrte Verhaltnis ein: durch den im 19. Jahrhundert mehr und 
mehr eingefiihrten Kahlschlag gingen Buche und Tanne zuriick, wahrend 
die Fichte durch die Leichtigkeit ihrer Kultur und die gr66ere Wider
standsfahigkeit gegen manche klimatische Einwirkungen erhalten blieb. 

Zieht man aus der seitherigen Geschichte der Mischbestande von 
Buche und Fichte Folgerungen fiir die zukiinftige Wirtschaft, so gehen 
diese nach den grundlegenden Wachstumsbedingungen dahin, daB die 
Fichte namentlich in den h6heren Lagen des natiirlichen Buchengebiets 
einen ihr dauernd zusagenden Standort findet. Die obere Grenze der 
Buche dringt in die unteren Lagen des natiirlichen Fichtengebiets hinein. 
Wo beide Gebiete sich begegnen, ist der wichtigste Standort fiir die 
M.ischung. In den oberen Lagen der Fichte kommt die Buche nicht in 
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Frage und in dem tieferen Bereich der Buche sind andere Holzarten 
besser geeignet als die ein kiihles Klima liebende Fichte. 

Fiir die Art der Begriindung erteilt die Geschichte der seitherigen 
Wirtschaft die besten Lehren. Fragt man, wie die guten aIten Misch
bestande, deren Stamme sich durch Hohenwuchs, Starkezuwachs und 
Gesundheit auszeichnen, entstanden sind, so lautet die .Antwort: Auf 
dem Wege der natiirlichen Verjiingung. Und in der Tat, wo die Ver
haltnisse fiir diese giinstig liegen, wo namentIich ein tatiger Boden seine 
Fahigkeit zur Ausnahme der Besamung lange behaIt, wo die Bestande 
stammreich, gesund und nicht zu alt sind, so daB die Beschirmung ent
sprechend geleitet werden kann, da ist zweifellos die natiirliche Ver
jiingung beider Holzarten die beste Art der Bestandesbegriindung. Unter 
den Methoden, nach denen sie mit praktischem Erfolg durchgefiihrt 
werden kann, ist aus neuester Zeit Wagners Blendersaumschlag und 
Eberhards Keilschlag hervorzuheben. Dem verschiedenen VerhaIten 
beider Holzarten in bezug auf Licht und Hohenwuchs wird hier dadurch 
geniigt, daB die Buche unter fast vollem Bestandesschirm sich einfindet, 
wahrend die Fichte erst auf den starker gelichteten oder schon geraumten 
Saumen erscheint . 

.An den meisten Orten Hegen nun aber die Verhaltnisse so, daB den 
beiderseitigen .Anspriichen in bezug auf Bodenzustand und LichtgenuB 
nicht geniigt werden kann. In den zu verjiingenden Altholzbestanden 
sind meist starke Bodeniiberziige schon vorhanden, oder sie werden 
durch die zunehmende Lichtung, welche die Verjiingung verlangt, 
herbeigefiihrt. Meist wird daher, auch wenn gemischte Bestande mit 
Samen tragenden Baumen beider Holzarten von entsprechender Be
schaffenheit vorliegen, nur die Buche natiirlich verjiingt werden konnen. 
Je nach den Standortsverhaltnissen und der okonomischen Wert
schatzung gestaltet sich die Begriindung der Fichte verschieden. Meist 
ist seither so verfahren, daB die Buche auf gewohnIiche Weise natiirlich 
verjiingt und die Fichte nach Raumung der Mutterbaume auf unbesamt
gebliebene Stellen eingepflanzt wurde. Auf diese Weise erfolgt eine 
unregelmaBige horst- und streifenweise Mischung. Die Buche nimmt 
hauptsachlich die besseren, gut vorbereiteten, die Fichte die schlechten, 
verunkrauteten, steinigen, nassen usw. Bodenstellen ein. Wird aber, 
wie es auf besseren Standorten meist Regel ist, Wert darauf gelegt, daB 
die Buche zu gutem Nutzholz heranwachst, so muB sie rechtzeitig eine 
herrschende Stellung erhalten und behaupten. Dies geschieht am sicher
sten durch die Anlage von Horsten, die sich von der Mitte nach den 
Randern abwolben. In diesen Horsten solI die Buche rein erhalten 
werden; die sich einfindenden Fichten werden ausgehauen. Sollen endlich 
beide Holzarten auf der ganzen Flache gemischten Bestand bilden, so 
wird die Buche in gewohnIicher Weise verjiingt und die Fichte syste-

Martin, Gesohlohtllohe Methode. 3 
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matisch auf der ganzen FHiche, meist im Wege der Pflanzung, eingebracht. 
Die Nachlichtung und Raumung der Mutterbaume erfolgt frillier, als 
es sonst geschieht, noch bevor der Buchenaufschlag eine Hohe von etwa 
1 m erreicht hat. Sie wird durch schmale Absaumungen bewirkt, die im 
Norden und Osten beginnen und nach Siiden und Westen fortgesetzt 
werden. Hierdurch wird zugleich die Bildung der zukiinftigen Hiebsziige 
angebahnt. 

6. Die Kiefer. Die Mischung von Buche und Kiefer ist fiir den 
groBten Teil der Walder Norddeutschlands die wichtigste Bestandesart. 
Wie aus den seitherigen, geschichtlichen Forschungen hervorgeht, ist 
die Kiefer im ganzen Osten Deutschlands verbreitet gewesen. Bis zur 
Elbe und Saale ist ihr Vorkommen ein natiirliches; ebenso aber auch 
in einzelnen Teilen Westdeutschlands. Wie die Buche ihren ersten 
Einzug in die vorhandenen Kieferngebiete gehalten hat, ist schwer 
nachweisbar. Die vorliegenden Mitteilungen gehen meist von der Tat
sache ihres Daseins aus. Nachdem sie aber einmal vorhanden war, hatte 
sie die Tendenz und Fahigkeit, sicn weiter auszubreiten. Von dieser 
Fahigkeit hat sie vielfach Anwendung gemacht. Bei der dunklen SteHung 
des friiheren Plenterwaldes waren die Bedingungen fiir die schatten
ertragende Buche sehr giinstig. Nach den Beziehungen, die zwischen 
dem Anspruch der Holzarten und dem Gehalt des Bodens an Nahr
stoffen bestehen, ist anzunehmen, daB sie sich auf den besseren lehm
und humusreichen Boden in starkerem Grade eingefunden und erhalten 
hat, ala auf den reinen SandbOden. Mit der zunehmenden Einfiihrung 
des Kahlschlages wurde ihr Bereich naturgemaB eingeschrankt. 

Durch die Erfahrungen, die in bezug auf Zu- und Abnahme der 
Buche im 18. und 19. Jahrhundert gemacht sind, ergeben sich auch die 
Regeln, die man zu befolgen hat, um die Mischung der Buche mit der 
Kiefer in der richtigen Weise herbeizufiihren. In den vorhandenen 
Mischbestanden wird sie durch die Riebe der Bestandespflege, die friih 
einsetzen und stetig, in kurzen Fristen, wiederholt werden, geregelt. 
Die wichtigste Aufgabe des Forstwirts zur Herstellung der vorliegenden 
Mischung bleibt aber die Begriindung. Ihre Schwierigkeit liegt besonders 
darin, daB die beiden miteinander zu verbindenden Holzarten in bezug 
auf Warme und Licht verschiedene Bedingungen steHen. Die HersteHung 
gestaltet sich verschieden, je nachdem es sich um Kiefernbestande 
handelt, in denen die Buche schon vertreten ist, oder um reine Kiefern
bestande. 

In mit Buche gemischten Bestanden wird unter sehr giinstigen Ver
haltnissen, namentlich auf tatigen BOden, wo die organischen AbfaHe 
sich rasch zersetzen, das Bestreben des Wirtschafters dahin zu richten 
sein, daB die Verjiingung beider Holzarten auf natiirlichem Wege 
erfolgt. Die Moglichkeit ihrer Ausfiihrung ergibt sich aus dem Dasein 
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und der Geschichte der alten, durch Naturverjiingung erzeugten 
Bestande. Zu den Grunden, die in dieser Beziehung fiir die Natur
verjungung geltend gemacht werden, tritt nach den Erfahrungen uber 
den EinfluB der Herkunft des Samens auf den Wert der Bestande gerade 
bei der Kiefer noch der muzu, daB bei der natiirlichen Verjungung die 
standortsgemaBe Rasse erhalten und den oft ungeeigneten fremden 
Rassen der Eiutritt in den deutschen Wald verwehrt wird. Richtet man 
die Blicke auf die tatsachlichen Verhaltnisse der deutschen Forstwirt
schaft, so sieht man haufig gelungene Naturverjiingungen beider Holz
arten auf groBeren und kleineren Lucken, die sich in gemischtem Alt
holz mit noch empfanglichem Boden gebildet haben. Auch zur Her
steHung der vorliegenden Mischung ist in Wagners Blendersaumschlag 
ein vortreffliches Mittel gegeben. Durch die Fiihrung schmaler Schlage, 
die von Nord nach Sud aneinander gereiht werden, laBt sich dem ver
schiedenen Lichtbediirfnis beider Holzarten gebuhrend Rechnung tragen. 
Die Buche wird unter dem Schirm des noch fast vollen Altbestandes 
verjungt; die Kiefer findet nach starken Lichtungen bzw. nach der 
Raumung des alten Holzes die Bedingungen ihrer Entwicklung. In der 
Mehrzahl der FaHe, namentlich des Ostens, wird jedoch bei der Kiefer 
auf eine DurchfUhrung der Naturverjungung nicht gerechnet werden 
diirfen. Die Hauptursache ihrer Beschrankung liegt in den Boden
zustanden, die, auch wenn eiuzelne Buchen in ihnen vorkommen, zur 
Aufnahme des Kiefernsamens und zur Entwicklung der jungen Pflanzen 
nicht geeignet sind. Infolge der Erziehung der Kiefer in reinen Bestanden 
ist der Boden der uber fiinfzigjahrigen Orte meist mit starken Uberzugen 
von Beerkraut oder anderen Standortsgewachsen versehen. Wie man die 
Kiefer auch behandeln mag: der Boden uberzieht sich (wenn nicht von 
Natur bodenschutzende Pflanzen vorhanden sind) im Stangenholzalter 
mit Beerkraut, Gras usw. Mit dem AIterwerden der Bestande nehmen 
diese Bodenuberzuge an Starke zu. Hiermit muB als mit eiuer aus der 
Geschichte der Kiefernwirtschaft des 19. Jahrhunderts hervorgehenden 
Tatsache gerechnet werden. Der Bodenzustand hemmt die Natur
verjungung um so mehr, je alter die Bestande, die verjungt werden 
sollen, geworden sind. Die naturliche Verjiingung kann daher fUr die 
Kiefernreviere des Ostens nicht als Regel, sondern nur als Ausnahme 
angesehen werden. Sie ist nur moglich, wenn die erforderlichen Be
dingungen, namentlich entsprechende Bodeuzustande vorliegen. Der 
Versuch, von ihr Anwendung zu machen, wo diese Bedingungen nicht 
vorhanden sind, fuhrt, wie von berufener Seite1 hervorgehoben wurde, 
zu sehr ungunstigen Ergebnissen. Die Verschlechterung des Bodens 
nimmt zu, die spater erforderlichen Kulturen werden teurer und die 

1 Albert: Bericht iiber die 19. Hauptversammlung des D. Forstvereins zu 
Dessau, S. 120. 

3* 
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Bestande, die aus ihnen hervorgehen, geringwertiger. In den meisten 
Fallen wird sich aus diesen Griinden die natiirliche Verjiingung in den 
Mischbestanden auf die Buche zu beschranken haben. Ihr ist aber nur 
eine rechtzeitig eingeleitete Sorgfalt zuzuwenden. Da die Buche in 
gleichaltrigen Mischbestanden durch die schneller wachsende Kiefer 
haufig in der Entwicklung ihrer Krone gehemmt ist, so miissen ihrer 
Verjiingung vorbereitende Riebe vorangehen, durch welche die Kronen 
der Buche gekraftigt und zum Samentragen angeregt werden sollen. Bei 
solchen Hieben miissen fehlerhafte Stamme und unerwiinschte Holz
arten entfernt werden, ferner auch solche, durch deren Fallung und 
Raumung spater starke Beschadigungen am Jungwuchs verursacht 
wiirden. Auch beim Samenschlag ist der Hieb vorzugsweise auf starke 
Stamme zu richten. Mit Riicksicht auf die Kultur der Kiefer im 
Buchenaufschlag muB die Raumung schnell erfolgen und friihzeitig 
beendigt sein. Die Kultur der Kiefer erfolgt durch Streifensaat oder 
Pflanzung. 

Handelt es sich um Bestande, in denen die Buche noch nicht vel'
treten ist, so muB der Anbau derselben durch Saat oder Kleinpflanzung 
unter Schirm ausgefiihrt werden. Die Kultur der Kiefer ist dann einige 
Jahre spater auf kiinstlichem Wege, durch Saat oder Pflanzung, zu 
bewirken. 

7. Die Larche. Nach ihren auBeren Eigenschaften der Kiefer sehr 
ahnlich, nach ihrer Geschichte und ihrem ortlichen Vorkommen aber 
sehr abweichend, verhalt sich die Larche. Sie hat zweifellos ihre groBen 
Vorziige durch die Giite ihres Holzes, die Schnelligkeit ihres Wuchses 
und ihre Vertraglichkeit mit anderen Holzarten. Es ist daher auch sehr 
erklarlich, daB, als im 18. Jahrhundert die Zustande der deutschen 
Waldungen so wenig befriedigten, viele Forstwirte ihre Blicke auf die 
Larche richteten, in der sie eine Holzart gefunden zu haben glaubten, 
die geeignet ware, den gesunkenen Zustand der deutschen Forsten zu 
heben. Zieht man jetzt die Erfahrungen zu Rat, die seit jener Zeit 
gemacht sind, so besteht kein Zweifel, daB die Erwartungen, die man an 
die Larche stellte, sich in dem damals gehofften MaBe nicht erfiillt haben. 
Trotzdem bleibt die Larche eine Holzart, der in der deutschen Forst
wirtschaft steigende Beachtung geschenkt werden muB. Neben miB
lungenen Kulturen gibt es auch gut gelungene; neben Bestanden, die 
schon im friihen Alter durch Krebs und Motte kiimmern, gibt es auch 
solche, die sich bis in ein hohes Alter gesund erhalten haben. 

Die Heimat der Larche sind bekanntlich die Hochgebirgslander 
(Schweiz, Tirol, Karpathen). Sie besitzt hier ein durch Dauer und 
Schonheit ausgezeichnetes, zu vielseitigen Gebrauchszwecken verwend
bares Holz. Nach den Standortsverhaltnissen, die in ihrer Heimat 
vorliegen, ist man geneigt, anzunehmen, daB sie in den hoheren Lagen 
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der deutschen Gebirgsforsten eine passende Statte finden wiirde. In
dessen entspricht ihr Wachstum dem VerhaItnis der Lage der deutschen 
Gebirge zu demjenigen ihrer Heimat durchaus nicht. In den Gebirgs
forsten, in die sie eingefiihrt ist, hat die Larche am wenigsten befriedigt, 
wahrend in Lagen, die von den VerhaItnissen ihrer Heimat stark ab
weichen, wie insbesondere in N ordwestdeutschland, vortreffliche Larchen
bestande vorkommen. Vor dem Anbau miissen daher die besonderen 
VerhaItnisse des Standorts und der seitherigen Wirtschaftsgeschichte 
eingehend untersucht werden. 

Die Bewirtschaftung der Larche in Mischung mit der Buche wird in 
erster Linie durch den Umstand bestimmt, daB sie dauernd eine freie, 
nicht zu hoch angesetzte Krone besitzen soll. Man kann das Mindest
maB der Kronenlange zu etwa zwei Fiinftel der Baumlange annehmen. 
Sucht man nach diesem Merkmal die Holzarten zu bestimmen, mit 
denen sie am besten erzogen wird, so ergibt sich, daB zur Mischung mit 
der Kiefer, die ihrer Krone Konkurrenz macht, seIten ein Grund vorliegt. 
Ebenso paBt sie nicht zur bleibenden Mischung mit der Fichte. In 
Fichten stehend, leidet die Krone der Larche, sobald, wie es meist ge
schieht, die Fichten in ihr Kronenbereich hineinwachsen. Die besten 
Bedingungen fiir die Ausbildung und ErhaItung guter Larchen ist ein 
Buchengrundbestand. Hier hat sie von vornherein einen Vorsprung und 
behalt diesen auch bis zu den Endhieben, ohne die neben ihr stehenden 
Buchen wesentlich zu beeintrachtigen. Ihr Anbau erfolgt in der Regel 
durch Pflanzung von starkeren Pflanzen, mit denen die Verjiingungen 
durchsetzt werden. - Die Durchforstungen miissen nach dem Grundsatz 
allseitiger Kronenfreiheit durchgefiihrt werden. 

II. Eiche. 
Die Eiche ist wegen ihres ausgedehnten Vorkommens in Deutschland, 

dessen Grenzen sie nach allen Seiten iiberschreitet, wegen der Beschaffen
heit ihres Holzes und der Widerstandsfahigkeit gegen schadliche Ein
wirkungen der organischen und anorganischen Natur neben der Buche 
die wichtigste Holzart in den meisten deutschen Laubholzgebieten. 
Durch ihre reiche Geschichte, ihre vielseitigen Beziehungen zum 
deutschen Volksleben und die Schonheit ihrer Stamm- und Kronenform 
bietet sie dem empfanglichen Geist unter allen Holzarten am meisten 
kulturhistorisches und asthetisches Interesse. Die vortrefflichen Eigen
schaften des Eichenholzes bieten die Gewahr, daB sie auch in Zukunft 
in der deutschen Forstwirtschaft groBe praktische Bedeutung behaIten 
wird, um so mehr, als ein geniigender Ersatz fur sie weder durch andere 
Holzarten des heimischen Waldes, noch mittelst des auswartigen 
Handels geboten werden kann. Um in den genannten Richtungen ein 
Urteil zu gewinnen, ist einmal der Blick auf die geschichtliche Ent-
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wicklung der Eichenwaldungen und die Erfahrungen, die sich in der 
Vergangenheit gebildet haben, zu richten; sodann sind die tatsachlichen 
Waldzustande, welche gegenwartig vorliegen, und die MaBnahmen, 
welche auf Grund derselben zu ergreifen sind, nach der physischen und 
okonomischen Seite hin ins Auge zu fassen und zu begriinden. 

1. GeschichtIiche Entwicklung. 
Das Dasein der Eiche wird, wie es bei allen Kulturpflanzen der Fall 

ist, einerseits durch die natiirlichen Krafte und Verhaltnisse bestimmt, 
welche nach Zeit und Ort wirksam sind, zum andern durch menschliche 
MaBnahmen, welche auf ihre Entwicklung hemmend oder fordernd ein
gewirkt haben. Die natiirlichen Bestimmungsgriinde ihres Verhaltens 
sind einerseits auf die von der Natur gegebenen Wachstumsbedingungen, 
namentlich Klima und Boden, zUrUckzufiihren; andrerseits bestehen sie 
in den Eigenschaften, mit denen die Eiche vom Schopfer der Natur aus
gestattet ist. 

Richtet man nun, wie es oben (unter A) im allgemeinen begriindet 
wurde, den Blick auf das erste Auftreten der Eiche, so erscheint dies 
noch schwerer erklarbar, als es der Fan ist, wenn man die hierher ge
richteten Gedanken allgemein ausspricht, oder wenn man sie zu anderen 
Holzarten in Beziehung setzt. Bei den Holzarten mit gefliigeltem 
Samen kann man sich leicht vorstellen, daB diese von weit her angeflogen 
sind. Selbst ausgedehnte Meeresflachen sind kein unbedingtes Hindernis 
fiir ihre Ansiedlung. Der schwersamigen Eiche fehlt aber dieses wichtigste 
Mittel der natiirlichen Verbreitung. Die "Obertragung der Samen durch 
Tiere kann, selbst wenn man sehr lange Zeitriiume unterstellt, fiir die 
Bildung groBer zusammenhiingender Bestande keine geniigende Er
klarung abgeben. Wie sich dies nun aber auch verhalten mag, als fest
stehend muB die von allen Forschern, die sich mit den hierher gehorigen 
Fragen beschaftigt haben, aufgestellte These gelten, daB die Eiche erst 
spat ihren Einzug in die Walder Deutschlands gehalten hat. Die weichen 
Laubholzarten und die Kiefer sind ihr vorausgegangen. Dies ergibt sich 
einmal aus den Anforderungen, welche die Eiche in klimatischer Be
ziehung stellt, zum anderen aus ihren Anspriichen an den Boden. Das 
Klima war nach dem Zuriickweichen des Gletschereises kiihl und konnte 
den Anspriichen der Eiche an Wiirme nicht geniigen. Der Boden besaB 
wohl an vielen Orten die fiir die Eiche erforderlichen Mineralstoffe 
(Kalk, Kali u. a.), aber es fehlte ihm, nachdem er lange mit Eis bedeckt 
gewesen war, der wesentlichste Faktor der Bode:qfruchtbarkeit, der 
Gehalt an organischen Stoffen, an Humus. Wie noch jetzt an Berg
werkshalden und Boschungen zu ersehen ist, sind es zunachst die weichen 
Laubholzarten und auch die Kiefer, welche sich einfinden; erst spater 
folgen die anspruchsvolleren und schutzbediirftigen Holzarten. 
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Besser als uber das urspriingliche Auftreten sind wir auch bezuglich 
der Eiche befahigt, uns ein Urteil uber die Veranderungen zu bilden, 
welche sie, nachdem sie einmal vorhanden war, durch natiirliche und 
menschliche Einwirkungen erlitten hat. 1m allgemeinen gehen diese 
dahin, daB die Eiche frillier in allen Teilen Deutschlands starker ver
breitet gewesen ist, als in der Gegenwart. Als Beweise hierfiir konnen 
zunachst die Forstortsnamen dienen. Auf die Eiche bezugliche Namen 
treten uns haufig an Orten entgegen, wo jetzt keine Eichen mehr vor
kommen. Die meisten groBeren Waldgebiete geben hierfiir zahlreiche 
Beispiele. Oft kann auch aus dem Zustand alter Gebaude das Vor
herrschen der Eiche, die von weither nicht herbeigeholt werden konnte, 
unmittelbar ersehen werden. Viele andere kulturgeschichtliche Tat
sachen, Schriften, Lieder, Erzahlungen usw. lassen uber die starkere 
Verbreitung der Eiche und die hohe Bedeutung, welche ihr in der Ver
gangenheit beigelegt wurde, keine Zweifel aufkommen. Der Wald selbst 
gibt Kunde hiervon in einzelnen starken Eichen oder in alten Stocken, 
welche sich in vielen Laub- und Nadelholzbestanden lange Zeit hindurch 
erhalten haben, wahrend jungere Eichen ganzlich fehlen. 

Die Ursachen fiir die Abnahme der Eiche in Nord- und Suddeutsch
land liegen hauptsachlich in folgenden Verhaltnissen: 

1. In der Rodung von Waldungen. Infolge des Wachsens der Be
volkerung und des zunehmenden Bedarfs an landwirtschaftlichen, zur 
Erzeugung von Nahrungsmitteln dienendem Gelande bildete sich -
zeitlich und ortlich in sehr verschiedenem MaBe - das Bestreben aus, 
den Wald in andere Kulturarten uberzufiihren. Der Wald war, wo die 
Bedingungen seiner Entstehung und Erhaltung vorlagen, zunachst im 
"OberfluB vorhanden; er muBte, damit die nachsten wirtschaftlichen 
Aufgaben erfiillt werden konnten, zuruckgedrangt werden. Daher war 
es bis zu einem gewissen Grade durchaus berechtigt, daB nicht nur 
einzelne Personen Rodungen von Waldern ausfiihrten, sondern daB auch 
von den Regierungen dahingehende Vorschriften gegeben wurden. In 
den hierauf gerichteten Bestrebungen sind aber die meisten Volks
stamme in Deutschland und auBerhalb Deutschlands zu weit gegangen. 
Der Wald ist haufig auch da beseitigt worden, wo seine Erhaltung den 
physischen und okonomischen Verhaltnissen am besten entsprach. Unter 
allen Holzarten aber hat die Eiche infoige solcher MaBnahmen am 
meisten Flache eingebuBt. Da sie vorwiegend gute Boden und Ieicht 
zugangliche Lagen einnahm, war es natiirlich, daB die mit ihr bestandenen 
Flachen vorzugsweise zur Umwandlung in Ackerland herangezogen 
wurden. 

2. 1m Vorherrschen des Plenterwaldes, der sich unter dem Walten 
der standig wirkenden Naturkrafte, sofern keine groBeren Schaden der 
organischen und anorganischen Natur eintreten, uberall ausbildet. Auf 
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den Bestand der Eichenwaldungen hat die alte Form des Plenterwaldes 
zwei verschiedene Wirkungen, die zueinander im Gegensatz standen, 
zur Folge gehabt. Einmal war die Eiche durch ihre auBerordentliche 
Lebenskraft und Lebensdauer, durch ihre volle gleichmaBig ausgebildete 
Krone und ihre Widerstandsfahigkeit gegen Naturschaden aller Art 
imstande, sich auszudehnen, wie es noch jetzt an alten Uberhalteichen 
und den Resten friiheren Mittel- und Plenterwaldes ersehen werden 
kann. Wo sie einmal die Herrschaft im Walde erlangt hatte, konnte sie 
ihr durch andere Holzarten nicht leicht streitig gemacht werden. Fiir 
ihre natiirliche Verjiingung lagen dagegen die Verhaltnisse sehr ungiinstig. 
Wenn auch in den Mischbestanden mit der Buche, wo keine starkere 
Streunutzungen stattgefunden hatten, meist ein fiir die Ansamung 
empfanglicher Bodenzustand vorlag, so bildete doch die starke Be
schattung, wie sie in plenterwaldartigen Mischbestanden von Eiche und 
Buche vorhanden zu sein pflegt, in den meisten Fallen ein entschiedenes 
Hindernis ihres Gedeihens. Die Eiche wurde in ihrer Entwicklung 
gehemmt, zumal in hoheren Lagen und auf del' Sonne abgewandten 
Hangen, wo der volle LichtgenuB ein Bediirfnis gedeihlichen Wachstums. 
ist. Die Folge davon war, daB die meisten jungen Eichen aus den 
Schonungen verschwanden, wahrend die aus annahernd gleichzeitigen 
Masten entstandenen jungen Buchen sich behaupteten. Nirgends ist 
dieser fUr die Geschichte der Laubholzwaldungen einfluBreiche Vorgang 
so klar zur Auspragung gelangt wie im Spessart, wo er von einem del' 
besten Kenner der Eiche treffend gekennzeichnet wurde1 . Dieselbe 
Entwicklung ist in kleinerem MaBstab in vielen Laubholzwaldungen, die 
sich im verjiingungsfahigen Alter befanden, wahrzunehmen. Auch von 
den sandigen Boden des deutschen Ostens wird sie mitgeteilt. Ins
besondere gilt sie fUr die Traubeneiche, die, wo es sich um natiirliche 
Mischung mit der Buche handelt, vorzugsweise in Frage kommt. 

3. In der gleichmaBig dunklen SteHung der Verjiingungsschlage. 
Hier treten uns beim Blick auf die Bestandesgeschichte des 19. Jahr
hunderts, die auf der Autoritat G. L. Hartigs bewirkten Verjiingungs
schlage als lehrreiche Beispiele entgegen. Fiir die Geschichte des deut
schen Laubwaldes ist keine Wirtschaftsregel von so unmittelbarem und 
nachhaltigem EinfluB gewesen, wie seine Lehre iiber die Stellung der 
Schlage zum Zwecke der natiirlichen Verjiingung. Sie geht bekanntlich 
von der Buche aus und iibertragt die von dieser abgeleiteten Regeln mit 
geringfiigigen Anderungen auf die wichtigsten Holzarten des deutscheu 
Waldes. Die Eiche aber konnte sich, auch wenn sieim Altholz reichlich 
vertreten war, unter den von Hartig gegebenen Wirtschaftsregeln haufig 

1 Furst: Die Eichenholzschatze des Spessart. Forstwissenschaftl. Zentralblatt 
1907, S.326. 
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eben so wenig bestandbildend erhalten wie im friiheren Plenterwalde. 
Insbesondere blieben die nordlichen und nordostlichen Hange meist aus
schlieBlich mit Buche besteckt, wahrend an den trockeneren Siid- und 
Siidwesthangen, wo der Buchenaufschlag liickiger war, die Eiche sich 
ansiedeln und behaupten konnte. Die meisten Laubholzwaldungen 
Deutschlands zeigen diese natiirliche Geschichte der beiden wichtigsten 
deutschen Holzarten in reichem MaBe. 

4. In der regellosen Ausiibung mancher Nebennutzungen. Hier 
ist beziiglich der Eiche im wesentlichen dasselbe zu bemerken wie oben 
(unter I) fiir die Buche, mit der sie meist vergesellschaftet war. Die 
Schatzung der Mastnutzung, welche eine wesentliche Grundlage der Vieh
zucht bildete, fiihrte dahin, gut bekronte Eichen zu erhalten. In vielen 
Forstordnungen wurde deshalb die Schonung der Eiche vorgeschrieben. 
Aber die meisten anderen Nebennutzungen wirkten in der umgekehrten 
Richtung. Die Weide wurde meist nicht so schonend betrieben, wie es 
notig ist, wenn junge Eichen vom VerbeiBen des Viehes nicht leiden 
sollen. Die angeordneten Schonzeiten von 5-10 Jahren waren oft zu 
kurz. Auch die Nutzung des Grases, welches in Eichenverjiingungs
schlagen meist in reichlichem MaBe vorhanden ist, wirkt oft verderblich. 
An vielen Orten hat der Entzug des Wassers der Eiche geschadet, wie 
es von Waldungen in der Nahe von GroBstadten wiederholt bekannt 
geworden ist. Am starksten schadet aber auch bei der Eiche die Ent
nahme der Streu. Wie die Buche, so kann sich auch die Eiche in den mei
sten deutschen Waldungen, namentlich auf sandigen Boden, nur erhalten, 
wenn dem Boden der Humusgehalt unverkiirzt verbleibt. Nach Beseiti
gung der Streudecke sind viele Eichenbestande in Nadelholz umgewan
delt worden. 

5. In dem hohen Ge brauchswert des Eichenholzes. Die Eiche 
galt jederzeit als die wertvollste Holzart des deutschen Waldes. Die 
Wertschatzung, die ihr zuteil wurde, hat verschiedenen Richtungen zum 
Ausgang gedient, einer positiven, die auf die Erhaltung und den Anbau 
der Eiche gerichtet war, und einer negativen, die ihre Nutzung moglichst 
ungehemmt anstrebte. Zahlreiche Forstordnungen des 16., 17. und 
18. Jahrhunderts enthielten Vorschriften iiber das Sammeln und die 
Aufbewahrung der Eicheln, die Ausfiihrung von Eichelsaaten, die Er
ziehung von Pflanzlingen, die Herstellung von Saat- und Pflanzkulturen. 
Insbesondere wurden die in der Nahe der Ortschaften gelegenen Huten 
mit starkeren Eichen bepflanzt, die noch bis zur neuesten Zeit in vielen 
Waldgebieten umfangreiche Flachen einnahmen. Daneben ergingen aber 
auch Vorschriften zur Schonung der vorhandenen alteren Eichen. In 
ihren Wirkungen sind diese jedoch nicht immer vom gewiinschten Erfolg 
begleitet gewesen. Man kann es vielen Bestanden ansehen, daB das 
Streben, die vorhandenen Eichen zu schonen, fiir die Kultur nicht forder-
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lich gewesen ist. W 0 alte Eichen ubergehalten wurden, baute man keine 
jungen an, was fiir die Zukuuft wahrscheinlich besser gewesen ware, da 
die alten haufig anbruchig waren. 

Weit mehr aber als durch solche in ihren Erfolgen zweifelhafte MaB
nahmen wurde die Eiche durch Eigennutz, fehlendem Gemeinsinn und 
mangeludes Interesse an der Zukuuft in ihrem Bestande beeintrachtigt. 
An manchen Orten war sie allerdings durch das Fehlen einer holzver
brauchenden Industrie und die Schwierigkeit der Abfuhr geschutzt. 
Selbst die guten Eichen des Spessart sind, wie Furst berichtet, massen
haft im Walde verfault. Wo aber die Abbringung leicht vor sich ging, 
lag, wenigstens in vielen Privatforsten, die Gefahr der rucksichtslosen 
Entwaldung gerade bei der hochwertigen Eiche im starksten Grade vor. 
Namentlich in der Nahe des Meeres und der schiffbaren Flusse machten 
sich solche Wirkungen geltend. Das bekannteste Beispiel fiir das ruck
sichtslose Niederschlagen von Eichen bietet der Karst, der, jetzt eine 
produktionslose Steinwiiste, fruher das Holz fUr die Flotten der Republik 
Venedig geliefert hat. 

Bei einem Ruckblick auf die Geschichte der Eiche in Deutschland 
muB auf die beiden Eichenarten, die bei uns vorkommen, sowie auf die 
Betriebsarten, in denen sie bewirtschaftet wird, kurz hingewiesen werden. 

Stiel- und Traubeneiche haben beide fur die deutsche Forstwirt
schaft groBe Bedeutung. Es gibt bekanntlich Gegenden, wo beide Arten 
nebeneinander vorkommen und sich wenig voneinander unterscheiden. 
Sie werden als gleichwertig angesehen, sodaB die Frage, welcher der Vor
zug gebuhre, nicht in den Vordergrund tritt. Unter anderen Standorts
verhaltnissen zeigen sie aber in ihrem Verhalten groBe Verschiedenheiten 
und die richtige Wahl der einen oder anderen Art ist von wesentlicher 
Bedeutung fUr die forsttechnischen MaBnahmen und ihre Erfolge. Die 
Stieleiche hat ein groBeres Verbreitungsgebiet. Trotzdem sie mehr 
Warme beansprucht, dringt sie nach Nordosten weiter vor. Ihren 
wichtigsten Standort findet sie in den fruchtbaren Niederungen der 
groBeren Strome und den Talmulden kleinerer Wasserlaufe, wo sie in 
Verbindung mit Hainbuche, Esche, Ahorn, Ruster wertvolle Bestande 
bildet. Die Traubeneiche stellt geringere Anspruche an den Boden, 
auf sandigen Boden ist sie meist ausschlieBlich vertreten. Sie begleitet 
die Buche in den mitteldeutschen Hugellandern und in Gebirgslagen bis 
zu einer Hohe von 400 bis 500 m. N amentlich sind sudliche und sudostliche 
Lagen, sofern es ihnen nicht zu sehr an Frische gebricht, flir die Trauben
eiche ein sehr gunstiger Standort. Fur die meisten deutschen Wald
gebiete hat sie deshalb eine weit hohere wirtschaftliche Bedeutung. Bei 
der kunstlichen Begrundung ist sie wegen ihrer kleineren Fruchte oft 
in den Hintergrund getreten; ihre tunlichst weitgehende Erhaltung ist 
aber von wirtschaftlicher Bedeutung. 
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2. Folgerungen aus der geschichtlichen Entwicklung. 

Blickt man nun auf die seitherige Wirtschaftsgeschichte und die 
gegenwartigen Waldzustande, so lassen sich unter Beachtung der in 
der Forstwissenschaft allgemein anerkannten Grundsatze und der 
Ergebnisse der Statistik gewisse Folgerungen fiir die zukiinftige Bewirt
schaftung der Eiche ableiten. Die wichtigsten derselben betreffen: 

1. Den Anbau und die Verjiingung. Dieguten technischen Eigen
schaften des Eichenholzes, sein hoher Gebrauchswert, durch den es 
aIle anderen deutschen Holzarten iibertrifft, fUhren dazu, dem Anbau 
der Eiche soweit Raum zu geben, als es die Standortsverhaltnisse 
gestatten. Auf beide Faktoren des Standorts, Boden und Lage mit dem 
ihr eigentiimlichen Klima, ist dabei Riicksicht zu nehmen. Was den 
Boden betrifft, so kommen iiberall seine chemischen und physikalischen 
Eigenschaften in Betracht. Dem Nahrungsreichtum des Bodens wird 
ein giinstiger EinfluB auf die Dicke der Zellwandungen zugeschrieben. 
Von mindestens gleichem EinfluB wie die chemischen, sind die physika
lischen Eigenschaften des Bodens. Schon in der ersten Jugend machen 
sich Lockerheit und Tiefgriindigkeit desselben auf die Ausbildung der 
Wurzel geltend. Der geraden Entwicklung der Wurzel entspricht auch 
ein gerades Wachstum des oberirdischen Stammes. Stellen sich dagegen 
der Wurzel im Boden Hindernisse entgegen, so wird auch der Wuchs 
des Stammes hierdurch beeinfluBt. Noch manche Besonderheiten des 
Bodens wirken auf die Beschaffenheit des Holzes ein. Eine allgemeine 
Beziehung zwischen der Bodengiite und Holzqualitat wird sich aber trotz 
der Ergebnisse mancher, dahingehender Untersuchungen!, schwerlich 
nachweisen lassen. - DaB die Lage von EinfluB auf die Beschaffenheit 
des Eichenholzes ist, lehren die Erfahrungen, die in wechselndem Ge
lande iiberall gemacht werden. In demselben Revier zeigen oft ganz 
nahe beieinander liegende, nach verschiedenen Richtungen geneigte 
Hange eine sehr verschiedene Beschaffenheit des auf ihnen erwachsenen 
Eichenholzes. 1m groBten Teil von Deutschland wirken aIle Standorts
faktoren, die mit einer groBeren Warmemenge verbunden sind, auf die 
Beschaffenheit des Eichenholzes giinstig ein. 

Der auBerordentliche EinfluB der klimatischen VerhaItnisse auf den 
Wuchs der Eiche tritt in besonderem Grade bei ihrer natiirlichen Ver
jiingung hervor. 1m Standortsoptimum vollzieht sich diese bei ent
sprechenden Bodenverhaltnissen so leicht, daB der Wirtschafter gar 
nicht auf den Gedanken kommt, Eichenbestande da, wo Mutterbaume 
vorhanden sind, durch Saat oder Pflanzung zu begriinden. "En France 
la culture forestiere a pour principe fondamental, que la foret doit 
se perpetuer par ses ressources naturelles" - mit diesen Worten begann 

1 Z. B. von R. Hartig: Forstlich-naturwissenschaftI. Zeitschrift 1893, Heft 7. 
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der Katalog der franzosischen Weltausstellung (1900). Die Natur
verjiingung wird hier und in anderen siidllchen Gegenden auGerordent
lich erleichtert durch die Haufigkeit der Samenjahre. In Slavonien, wo 
uns auf einer Reise (1898) umfangreiche Eichenverjiingungen entgegen
traten, vollziehen sich diese in der einfachsten Weise: Einige Jahre 
vor der zu erwartenden Verjiingung werden die alten bis dahin beweideten 
und mit jiingeren Eschen, Hainbuchen und Riistern gemischten Eichen
bestande in Schonung gelegt. Zunachst wird dann ein Vorhieb vor
genommen, durch welchen die Holzarten, welche nicht nachgezogen 
werden sollen, beseitigt werden. 1m Jahre nach dem Abfall der Eicheln 
werden die Alteichen geraumt, so daG die jungen Eichen ohne Bestandes
schirm aufwachsen. 

Je weiter man sich nun aber von dem Optimum des Standortes 
fiir die Eiche entfernt, um so groGere Schwierigkeiten stellen sich ihrer 
natiirlichen Verjiingung entgegen, um so mehr ist man genotigt, be
stimmte Regeln fiir die SteHung der Schlage einzuhalten. DaG aber auch 
unter den klimatischen VerhaItnissen Norddeutschlands die natiirliche 
Verjiingung in weit groGerem Umfang durchgdiihrt werden kann, als' 
es tatsachlich geschieht, zeigen zahlreiche Reviere, unter denen hier 
nur die Obedorstereien Freienwalde a. d. Oder und Salmiinster b. Hanau 
genannt sein mogen, die durch die Edolge ihrer langjahrigen Verwalter, 
der Forstmeister Boden und Hebel, in weiten Kreisen bekannt ge
worden sind. Auch in den nordostlichen Teilen PreuGens fehlt es nicht 
an Beispielen, welche die Moglichkeit der Durchfiihrungen guter Natur
verjiingungen bestatigen1. Daher drangt sich die Frage auf, weslialb 
denn in der neueren Zeit 'Von der natiirlichen Verjiingung der Eiche 
so wenig Anwendung gemacht worden ist. Der Hauptgrund fiir das 
Zuriicktreten der natiirlichen Verjiingung liegt in der Wirtschafts· 
geschichte der letzten Jahrhunderte. Es fehlt in fast allen Teilen 
Deutschlands an Bestanden, aus denen Eichenverjiingungsschlage ge
stelIt werden konnten. Die fiir Schlagstellungen geeigneten Altersstufen 
von 100 bis 200 Jahren sind nur sparlich vertreten. Die sehr alten 
Eichen, die im vorigen Jahrhundert noch haufig vorkommen, sind oft 
abstandig und nicht mehr fahig, gesunde Friichte zu erzeugen. Sie 
stehen meist einzeln und konnen deshalb zu Schlagstellungen auf groGeren 
Flachen nicht verwendet werden. 

2. Die Beschrankung des Eichenanbaus. Trotz der hohen 
Wertschatzung, die die deutsche Forstwirtschaft auf die Eiche legen 
muG, ist doch dem ausgesprochenen Grundsatz ein anderer, gegensatz
licher zur Seite zu stellen, der dahin geht, daG man bei ihrem Anbau 

1 Vgl. Krause: Die gemischten Bestande der Oberforsterei Zerrin. Zeitschr. 
f. Forst- u. Jagdw. 1910, S.23. 
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die aus ihren Anspriichen an den Standort hervorgehende Beschrankung 
iiben solI. Auch diese Regel gilt in bezug auf Boden und Lage; wo 
einer von diesen beiden Faktoren den Anforderungen der Eiche nicht 
entspricht, ist ihr Anbau ein wirtschaftlicher Fehler. Wie bereits unter I 
(Buche) hervorgehoben wurde, sind oft gute Buchenstamme wertvoller 
als schlechte oder mittelmaBige Eichen; daher konnen auch reine 
Buchenbestande eine bessere Bestandesart sein als solche, die mit Eichen 
gemischt sind. Noch mehr gilt dies beziiglich der Einmischung von 
Nadelholzern, die auf geringem und mittelmaBigemBoden nach Masse 
und Wert mehr leisten als die Eiche. Der deutsche Wald der Ebene und 
des Gebirgesist reich an Beispielen, die den Fehlerzu weitgehendenEichen
anbaues beweisen. Der Sandboden, auf dem die Eiche meist zunachst 
gut anwachst, halt die Versprechungen haufig nicht, die die Kulturen 
gemacht haben. Sobald der dem Boden beigemischte Humus verzehrt 
ist, bleibt der Wuchs der Eiche zuriick. Mehr noch werden ihr durch 
die Lage und das mit dieser verbundene Klima Schranken gesetzt. Eine 
Menge von Fehlern, die den Wert des Eichenholzes herabdriicken, wird 
durch klimatische Ursachen hervorgerufen. Infolge mangelnder Warme 
verholzen die Triebe oft unvollstandig und hinterlassen Spuren, die zu 
formalen und materiellen Fehlern Veranlassung geben. Ebenso bewirkt 
kiihles und feuchtes Klima ein mangelhaftes Ausreifen der Jahrringe, 
wie am Holz der Eiche an Nordhangen, in zu hohen Lagen und in 
feuchtem Meeresklima zu ersehen ist. 

3. Die Massen- und Werterzeugung. In der Hervorbringung 
von Holzmasse steht die Eiche gegen die anderen Hauptholzarten des 
deutschen Waldes zuriick. Der Durchschnittszuwachs ist nach den 
hessischen Ertragstafelu (1913) auf II. Standortsklasse 

bei Eiohe Buohe Fiohte Kiefer 
1m Alter von 80 Jahren 7,33 7,85 12,05 8,59 

100 7,37 8,28 11,59 8,28 
120 7,29 8,38 10,94 7,92 
140 7,11 8,33 7,56 

Fiir jede Altersstufe steht hiernach die Eiche an letzter Stelle. Daraus 
geht hervor, daB die Eiche die Bodenkraft, die im Massenzuwachs zum 
Ausdruck kommt, nicht gehorig ausnutzt, daB sie deshalb einer Er
gauzung ihres Zuwachses bedarf, die ihr am besten durch rechtzeitige 
Einmischung einer anderen Holzart zuteil wird. Der Wert des Eichen
holzes ist dagegen von allen Holzarten am hochsten, so daB auf ent
sprechendem Standort ein Vergleich mit anderen Holzarten zeigt, daB 
die positive Seite der Produktion trotz der geringeren Masse groBer ist, 
als die negative. 

4. Die Erhaltung des BodensimgutenZustand. Derbleibende 
Grundsatz fiir die Bewirtschaftung muB auf den Boden als die dauernde 
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QueUe der Erzeugung zuriickgefiibrt werden. Wenn auch die meisten 
forsttechnischen MaBnahmen unmittelbar zu den Eigenschaften des 
Bestandes (Wuchs, Starke, Fehler usw.) in Beziehung gesetzt werden, 
so liegt doch unter gleichen klimatischen Bedingungen im Boden der 
tiefste und am nachhaltigsten wirkende Bestimmungsgrund fiir den 
Aufbau der Bestande. Ganz allgemein gilt die Regel, daB der Boden 
durch die forsttechnischen MaBnahmen, insbesondere bei der Ver
jiingung und Durchforstung in bezug auf seine chemischen und physi
kalischen Eigenschaften, seinen Humuszustand und Uberzug nicht un
gftnstig beeinfluBt werden darf. Je nach Alter und Wirtschaftsziel muB 
der bedeckte bzw. der benarbte Bodenzustand erhalten oder hergestellt 
werden, wahrend kahle, verwilderte und durch starkere Schichten von 
Auflagehumus gekennzeichnete Bodenzustande nach Moglichkeit zu 
vermeiden sind. Da die Eiche fiir sich nicht imstande ist, dieser Forde
rung zu geniigen, so ergibt sich, daB auch aus diesem Grunde ihre 
Mischung mit anderen Holzarten eine notwendige MaBnahme ist. 

5. Die Bestandesformen. Sucht man auf Grund der Geschichte 
der deutschen Forsten und der gegenwartigen waldbaulichen Grundsatze 
ein Urteil iiber die Bestandesformen der Zukunft zu erlangen, so tritt 
dem riickwarts und vorwarts gerichteten Blick, zunachst der Plenter
wald entgegen. Nicht nur nach der Geschichte der Forstwirtschaft und 
der knapper werdenden Erbschaft aus friiheren Zeiten, sondern auch 
nach den Forderungen der Rentabilitat, wie sie sich z. B. im Weiser
prozent ausspricht, muB gerade bei der Eiche dem Plenterwald zweifeUos 
volle Beachtung geschenkt werden. Wird der Grundsatz einer richtigen 
Bestimmung der Hiebsreife nicht oder nicht nur auf Bestande, sondern 
auch auf die einzelnen Stamme von solchen bezogen, so ist das Ergebnis 
der betreffenden Untersuchungen, daB die Hiebsreife der verschiedenen 
Stamme in verschiedenem Alter und zu verschiedener Zeit eintritt. 
Als Konsequenz dieser Auffassung erscheint dann eine ungleichzeitige 
Nutzung und weiter ein ungleichaltriger Wald, der Plenterwald. 1m 
Gegensatz zu dieser Auffassung tritt jedoch sowohl in del' friiheren 
Geschichte, als auch bei kritischen Vergleichen in der Gegenwart die 
durch zahlreiche Beispiele bekundete Erscheinung hervor, daB der 
Plenterwald nicht imstande ist, die lichtbediirftige Eiche am Leben 
zu erhalten. Schon H. Cotta sprach in seinem Waldbau die Besorgnis 
aus, daB die Eiche, wenn sie in reinen Bestanden erzogen wiirde, infolge 
zunehmender Verodung des Bodens denselben Weg gehen werde, wie 
die friiheren Bewohner der Eichenwalder (die Auerochsen). Ubrigens 
stellt Cotta die Forderung, daB dem Lichtbediirfnis der Eiche gebiibrend 
Rechnung getragen wiirde. Der Lichtschlag konne schon im ersten oder 
zweiten Winter nach der Besamung erfolgen, und der Abtriebsschlag 
nach dem zweiten bis vierten Jahre. Die jungen Eichen ertragen die 
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Beschattung nicht lange und werden bei verspateter Fallung zu sehr 
geschadigt. 

Fiir die wichtigste Bestandesart des deutschen Laubwaldes, die 
Mischung der Eiche mit der Buche, sind die von G. L. Hartig gegebenen 
Lehren von weitgehendem, nachhaltigem EinfluB gewesen. In seinem 
Lehrbuch fiir Forster empfiehlt er die Mischung dieser beiden Holz
arten und bemerkt in bezug auf die Art, wie sie herbeigefiihrt werden 
soli, folgendes: "Man stelle einen solchen Walddistrikt in einen aus 
Buchen und Eichen vermischten Dunkelschlag, warte die Besamung ab 
und beobachte nur die Vorsicht, den Dunkelschlag an solchen Stellen, 
wo viele Eicheln aufgekeimt sind, etwas frillier zu lichten, weil die 
junge Eiche den Schatten nicht lange ertragen kann. 1m iibrigen aber 
behandelt man den Abtrieb und den wahrend des Abtriebs neuerzogenen 
vermischten Wald in der Folge gerade so, wie fiir die Buche auseinander
gesetzt ist". Untersucht man nun die Entwicklung einer auf solche 
Weise erzeugten Mischung, so ergibt sich aus unzahligen Beispielen, 
daB da, wo erstens ein der Eiche entsprechender Standort (mildes 
Klima, tiefgriindiger nahrungsreicher Boden) und wo zweitens eine 
rechtzeitige Pflege der Eiche eingesetzt hat und stetig fortgefiihrt ist, 
vortreffliche Eichenbestande entstanden sind. Solche Eichen haben 
sehr gute Stammiormen, bilden gute Kronen und bleiben frei von 
Asten und Wasserreisern. Wo dagegen die erforderlichen Bedingungen 
nicht vorliegen, wie es oft im Stangenholzalter, insbesondere auf maJ3igen 
Boden und in rauhen Lagen der Fall ist, sind die Folgen eingetreten, 
die H. Cotta durch den Vergleich der Eiche mit den Auerochsen kenn
zeichnete; sie sind verschwunden. Die Erkenntnis, daB die Eiche mit 
der annahrend gleichaltrigen Buche nicht erfolgreich konkurrieren kann, 
fiihrt dahin, beide Holzarten horstweise getrennt zu halten oder, wenn 
es sich um vorhandene reine Eichenbestande handelt, yom Verfahren 
des Unterbaues Anwendung zu machen. 

Der Unterbau der Eiche wurde bekanntlich zuerst in Bayern 
ausgefiihrt und ist dann unter dem EinfluB von Burckhardt, Dano
kelmann, Fiirst u. a. nord- und siiddeutschen Forstwirten vertreten 
worden. Die Praxis hat in zunehmendem MaBe von ihm Anwendung 
gemacht. Aber es hat auch nicht an gegensatzlichen Kundgebungen 
gefehlt, die bei den Folgerungen, welche aus der Geschichte der seit
herigen Eichenwirtschaft gezogen werden, nicht unbeachtet zu lassen 
sind. Die scharfste Kritik ist dem Unterbau von Borggreve zuteil 
geworden. Um die Unrichtigkeit des Lichtungsbetriebs in Verbindung 
mit dem Unterbau nachzuweisen, stellte er eine Reihe von Thesen auf. 
Die einfluBreichste derselben, auf welche hier ausschlieBlich Bezug ge
nommen wird, ist die, in welcher bemerkt wird, "daB bei vollstandiger 
Schonung des Bodens gegen Graserei und Streunutzungen ein maBig 



48 Holzarten. 

und vorsichtig durchgefiihrter Lichtungshieb die Steigerung des Zu
wachses starker zeigen miisse, wenn er nicht unterbaut werde, als wenn 
dieses erfolge; weil die natiirlich sich einfindende Bodenvegetation von 
Grasern und Kriechstrauchern den Hauptvorteil des Unterbaues, nam
lich die Verhinderung der Verwehung des Laubabfalles vollstandig oder 
ausreichend leiste, dabei aber dem Boden die gesamte Menge, der 
fiir sich entnommenen Nahrstoffe schneller wieder zuriickgabe als ein 
Nadelholzeinbau, wahrend er jedenfalls auf die Dauer auch weniger 
beanspruche als ein Unterbau von Holz, insbesondere als ein solcher 
von kalireichen Buchen und Hainbuchen". Hiergegen ist aber zu sagen, 
daB sich unter den in Deutschland vorherrschenden Verhaltnissen die 
Buche in bezug auf den Bodenzustand, den sie zur Folge hat, insbesondere 
auf dessen Humusgehalt und "Oberzug weit giinstiger verhaIt als eine 
Bodendecke von Gras oder Beerkraut. Wenn diese Standortsgewachse 
durch Aufhalten des Laubverwehens auch von Nutzen sein konnen und 
schlieBlich dem Boden das, was sie ihm entzogen haben, zuriickgeben, 
so ist doch eine starke Zunahme von Gras und Beerkraut, wie sie in 
reinen alten Eichenbestanden meist erfolgt, nicht nur von ungiinstiger 
Wirkung auf den Bodenzustand, sondern es wird auch der Zuwachs 
dadurch beeintrachtigt. Die Buche halt dagegen die Standortsgewachse 
zuriick, tragt zur Bildung von gesundem, mildem Humus und dadurch 
auch zur Erhohung des nachhaltigen Zuwachses wesentlich beL Der 
Gesamtzuwachs wird durch den Unterbau nicht vermindert, sondern 
erhOht. 

Die meisten der iibrigen Einwande Borggreves beruhen zum Teil 
auf MiBverstandnissen, wie z. B. die Unterstellung, daB der Lichtungs
hieb, der dem Unterbau in der Regel vorangeht, mit einem Male die 
Halite der vorhandenen Masse entnehme, was den im Walde vorliegen
den Ausfiihrungen der groBeren, geordneten Forstverwaltungen nicht 
entspricht; zum Teil beziehe sie sich auf allgemein anerkannte Dinge, 
wie insbesondere die Tatsache, daB das Nadelholz, namentlich die 
Fichte zum Unterbau von Eichen schon wegen der Verschiedenheit in 
den klimatischen Ansprnchen dieser beiden Holzarten nicht geeignet 
ist; zum Teil erstrecken sie sich auf das volkswirtschaftliche und 
statische Gebiet und konnen daher an dieser Stelle nicht weiter ver
folgt werden. Was aber aus Borggreves Stellung zu der vorliegenden 
Frage zu beachten ist, geht dahin, daB man bei der Anwendung des 
Unterbaues Beschrankung iiben und namentlich da von ihm Ab
stand nehmen soIl, wo sich natiirliches Bodenschutzholz von selbst 
einfindet. Auch geniigt es haufig, den Unterbau auf bestimmte Teile 
der betreffenden Flachen zu beschranken. Allein durch die Erkennt
nis der N otwendigkeit einer Beschrankung wird der Wert der MaB
regel nicht aufgehoben. 
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III. Kiefer. 
Die Kiefer steht nach dem Antell, den sie an der Waldflache des 

deutschen Reiches einnimmt, und nach der Bedeutung, die sie fiir die 
deutsche Volkswirtschaft besitzt, unter allen Holzarten an erster Stelle. 
Nach den statistischen Erhebungen des Jahres 1913 wurde die mit 
der Kiefer bestandene Waldflache in Deutschland auf 6,5 Mill. Hektar 
festgestellt, was 45% der gesamten Waldflache ausmacht. Beziiglich 
des Standorts sind ihr in Deutschland keine Grenzen gezogen. Wenn 
sie im groBten Tell Westdeutschlands in geschichtlicher Zeit nicht ver
treten war und daher nicht als heimisch bezeichnet wird, so lehrt doch 
der Blick auf eine weiter zuriickliegende Zeit, daB die Tatsache ihres 
Nichtvorkommens nicht auf bleibenden, klimatischen Ursachen beruht 
und daher auch nicht als bindend fiir die MaBnahmen der Wirtschaft 
angesehen werden kann. Zum Belege dieser Auffassung dienen sowohl 
die Befunde mancher Moore, die Reste von Kiefern und Fichten 
enthalten, wahrend diese Holzarten an den betreffenden Orten 
spater nicht mehr vorkommen, als auch ihr Vorhandensein in kleineren 
Waldgebieten, in denen die Kiefer als heimisch bezeichnet wird, deren 
klimatische Verhaltnisse aber von denen der Umgebung, wo die Kiefer 
nicht heimisch ist, nicht abweichen. 

Im Nachstehenden solI zuerst eine kurze, allgemein gehaltene Dar
stellung der geschichtUchen Entwicklung der Kiefer zu geben versucht 
werden. Dann folgen die Bestandesformen, die sich zufolge der ge
schichtUchen Entwicklung ausgebildet haben; endlich sind die Lehren 
festzulegen, die sich aus der Geschichte und den bestehenden Verhalt
nissen fiir die zukUnftige Wirtschaft herleiten lassen. 

1. Geschichtliche Entwicklung. 
a) N aturlicke Bestandesgeschichte. 

Das natiirliche Auftreten der Kiefer in Deutschland ist, wie bei 
allen Holzarten, yom Klima, von den Bodenverhaltnissen und den 
Beziehungen zu anderen Holzarten bzw. auch zu anderen Gewachsen, 
die ihr Wachstum hemmen oder fordern, abhangig. Nach der meteoro
logischen Geschichte unseres Erdteils ist anzunehmen, daB im groBten 
Teil von Deutschland die Bedingungen fiir die frostharte, anflugfahige, 
schnellwiichsige Kiefer sehr friihzeitig vorhanden waren, zu einer Zeit, 
als nach dem Schmelzen des Gletschereises das KUma noch kiihl war. 
Fast aIle Vertreter der Forstwirtschaft und Pflanzengeographie, welche 
sich mit der Frage der natiirlichen Geschichte der deutschen Holzarten 
eingehend beschaftigt haben, sind zu diesem Urteil gelangt. Mit den 
weichen Laubholzarten, die gleichzeitig oder schon friiher sich einfanden, 
hatte die Kiefer vielfach einen Kampf zu bestehen, in welchem sie 
zufolge ihrer physiologischen Beschaffenheit, ihrer tiefgehenden Wurzeln 

lIfartin, Geschichtliche Methode. 4 
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und langen Lebensdauer in den meisten Waldgebieten Siegerin blieb. 
Als die klimatischen Bedingungen auch fiir andere Holzarten, ins
besondere fiir Eiche und Buche, sich giinstiger gestalteten, drangen l1uch 
diese in das Bereich der Kiefer ein und bildeten mit ihr Mischbestande. 
Am einfluBreichsten fiir die Entwicklung der Bestandesverhaltnisse, 
namentlich in Norddeutschland, war ihr Verhaltnis zur Buche. Dieses 
hat sich, wie noch jetzt aus den Resten friiheren Urwaldes zu ersehen 
ist, je nach den Standortsverhaltnissen sehr verschieden gestaltet. 
Sofern keine starkeren Naturschaden auftraten, lagen die Bedingungen 
fiir die Buche, wo sie einmal vorhanden war, sowohl fiir ihre Ansamung, 
als auch fiir ihre weitere Entwicklung, sehr giinstig. In den kleinen 
Lucken, die sich in alteren Kiefernbestanden bilden, samt sich die Buche, 
wie man in den gemischten Bestanden in jedem Samenjahr wahrnehmen 
kann, leicht an und erhalt sich unter dem lockeren Schirm eines ge· 
mischten Kiefern- und Buchenbestandes langere Zeit wuchskraftig. Es 
entsteht ein Mischwald mit verschiedenen .Altersstufen, wie er noch 
jetzt als Zeichen des Schaffens der Natur, haufig auch als Muster fur 
die MaBnahme der Wirtschaft, dienen kann. Wo dagegen durch Natur
schaden (Sturm, Insekten usw.) oder aus anderen Ursachen, zu denen 
auch das friiher haufige Abbrennen von Wald gehort, groBere holzleere 
Flachen entstanden, konnte sich die gegen Frost, Hitze und Unkraut
wuchs empfindliche Buche nicht behaupten. Dagegen siedelte sich, 
wo samentragende Stamme in der Nahe waren, die Kiefer an, so daB 
auch im Naturwald Horste von reinen Kiefern sich bildeten. 

Das Ergebnis der jahrhundertelangen natiirlichen Bestandsgeschichte 
in den hier in Betracht kommenden Waldgebieten ist, wie die immer 
seltener werdenden Naturwalder lehren, ein Mischwald, in welchem 
je nach dem Verhaltnis und den Wirkungen der Standortsfaktoren, bald 
die eine, bald die andere Holzart starker vertreten ist. Form und Art 
der Mischung sind nach der Gelandebildung, dem Boden und auBeren 
Einflussen auBerordentlich verschieden. In der Ebene sind vorzugsweise 
die genannten Eigenschaften des Bodens entscheidend; im Gebirge ist 
die Gelandebildung, namentlich Exposition, Wechsel von Erhebungen 
und Vertiefungen von Bedeutung. Wie die Verhaltnisse aber auch liegen 
mogen, unter der stetigen, ungestorten Wirkung der Natur bestand die 
Tendenz einer Zunahme der Buche, sofern sie einmal vorhanden war, 
und einer Abnahme der Kiefer, wie es den forstgeschichtlichen Dar
stellungen entspricht und in manchen entlegenen, von der Axt verschont 
gebliebenen Bestanden klar zu ersehen ist. 

b) Menschliche Einwirkungen. 
So bald durch die wachsende Bevolkerung die Anspruche an die 

Leistungen des Waldes starker wurden, nahm das Verhaltnis von Buche 
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und Kiefer in den :Mischbestanden die entgegengesetzte Entwicklung, 
als es im unberiihrten Naturwald der Fall war. Der durch Streunutzung 
und regellosen Holzhieb geschwachte Boden verlor die Fahigkeit, Laub
holz zu tragen. Die Buche verschwand schneller oder langsamer aus den 
Bestanden, insbesondere auf armen, sandigen, ihres Humus beraubten 
BOden. Die in groBem Umfang vertretenen Betriebsarten des :Mittel
und Niederwaldes muBten oft der Umwandlung in Nadelholz unter
worfen werden. In starkstem MaBe wurden die in der Nahe von Ort
schaften gelegenen Waldungen von einer solchen Umwandlung getroffen. 
Sie waren in bezug auf Holz- und Streunutzung den Angriffen der 
Bevolkerung am meisten ausgesetzt. Die Entstehung und Erhaltung 
von Waldern dieser Beschaffenheit war eine Konsequenz der vorliegenden 
allgemeinen wirtschaftlichen Zustande. Den Hauptteil der Holznutzung 
machte friiher das Brennholz aus. :Mit des sen Lieferung blieben die 
naheren Waldungen belastet, fiir die deshalb der lang vorherrschende 
:Mittelwald eine zeitgemaBe Betriebsart war. Ein in so starker Menge 
gebrauchtes Material wie Reis- und Kniippelholz, konnte nicht aus 
weiter Ferne geholt werden. Die nahegelegenen Waldungen waren es, 
welche zur Befriedigung des Brennholzbedarfs herangezogen wurden. 
In gleichem oder noch hoherem MaBe galt dies von der Streunutzung. 
Infolge der Verschiedenheit der okonomischen Lage bildeten sich groBe 
Ungleichheiten im Bestandeszustande aus. Die abgelegenen, wenig aus
genutzten Bestande behielten den Charakter des Plenterwaldes; die den 
Ortschaften naher gelegenen wurden in regelmaBige gleichaltrige reine 
Bestande iibergefiihrt. 

Schon im :Mittelalter sind infolge des Bodenriickgangs "Oberfiihrungen 
von Laub- in Nadelholz vorgenommen worden. Haufig gab auch das 
Dasein von ertraglosen Ackern und 6dlandflachen zum Nadelholzanbau 
Veranlassung. Als alteste Kultur wird in der Forstgeschichte eine im 
Jahre 1368 ausgefiihrte Kiefernsaat im NUrnberger Reichswald genannt. 
Ob es sich dabei um eine neue Waldanlage oder um die Umwandlung 
eines vorhandenen Laubwaldes in Nadelholz handelte, scheint nicht 
festzustehen. Von Niirnberg aus wurde die Kiefernsaat nach Frank
furt a. M. iibertragen. Hier kam sie zuerst im Jahre 1423 und 1424 zur 
Ausfiihrung. Ziemlich gleichzeitig fanden auch anderwarts Umwand
lungen in Nadelholz statt. 1438 wurde in Baden eine Waldforster
ordnung erlassen, durch welche der Anbau der Kiefer in der Rheinebene 
veranlaBt wurde. Seit dieser Zeit hat die Umwandlung der Laubholz
waldungen dort immer weitere Fortschritte gemacht: "Wahrend bis 
zum 15. Jahrhundert die Laubholzer ihr anfangliches Gebiet nicht nur 
behaupteten, sondern es durch die allmahliche Nutzung der in ihnen 
enthaltenen Nadelholzer und die Begiinstigung der masttragenden 
Baume noch vergroBerten, machte sich seit diesem Zeitpunkt ein Vor-

4* 
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dringen der NadelhOlzer auf Kosten der Laubholzer bemerkbar" - wird 
in den Erlauterungen zur Ubersichtskarte des GroBherzogtums Baden 
bemerkt. Ein Beispiel fiir die damalige Richtung in bezug auf den 
Wechsel der Holzarten gibt Hausrath durch Mitteilung iiber das Vor
dringen der Kiefer in der Luszhardt, einem rechtsrheinischen Waldgebiet. 
Auch in den nordlichsten Teilen DeutscWands wurde Nadelholz kiinstlich 
eingefiihrt. 

Auf die groBe ZaW der Forstordnungen u. a. Urkunden, welche auf 
den Anbau der Kiefer in den einzelnen deutschen Staaten Bezug haben, 
kann mit Riicksicht auf die Menge des Stoffes, der hierzu beschafft 
werden muB, an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Fast in allen 
Forstordnungen findet sich die Bemerkung, daB das "platzige Hauen" 
aufhOren, daB regelmaBige ScWage gefiihrt und mit Nadelholz angebaut 
werden soUten. Die Bestimmtheit der Angaben wird haufig erschwert 
durch die Verwechslung der Namen der Nadelholzarten. Unter den 
Tannensaaten, die erwahnt werden, muB haufig die Kiefer verstanden 
werden. Von Aufforstungen, die von besonderem Interesse gewesen 
sind, ist in der Liineburger Heide (Gohrde) eine Nadelholzsaat vom 
Jahre 1654 hervorzuheben, die durch eine von Herzog August erlassene 
Forstordnung herbeigefiihrt wurde. 1m Gebiet des Landgrafen von 
Hessen-Kassel wird die Kiefer zum ersten Male in der Holzordnung 
Wilhelms VI. von 1659 erwahnt. Hier und in der Forstordnung von 
1683 wird ihr Anbau mit dem Zustand des Bodens begriindet. Er solI 
namentlich auf geringerem Boden stattfinden. Nahere Angaben iiber 
das damalige Vorkommen der Kiefer in Hessen enthalt die Beschreibung 
J. J. Winkelmanns von 1697. Als Orte, in denen die Kiefer in Hessen 
damals vorkam, wird die Grafschaft Katzenellenbogen, die Umgebung 
der Stadt Rauschenberg bei Marburg und das Amt Rotenburg a. d. Fulda 
bezeichnet. Die gleiche Richtung tritt uns auch in den siiddeutschen 
Forstordnungen jener Zeit entgegen. Eine an die Forstamter des 
Pfalzer Odenwaldes gerichtete Verordnung von 1730 schrieb vor, daB 
Fohren-, Fichten- und Tannensaaten auf oden Platzen gemacht werden 
sollen. - In der zweiten HaUte des 18. Jahrhunderts hielt die Kiefer 
in die Waldgebiete des Schonbuch in WUrttemberg, des Spessart u. a. 
ihren Einzug. In noch starkerem MaBe erfolgte der Anbau der Kiefer 
von der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts an. Nach voriibergehend 
betatigter Vorliebe fiir die Birke und manchen, teils gelungenen, teils 
miBlungenen Versuchen mit auslandischen Holzarten (Larche, Weymuts
kiefer) wurde mehr und mehr erkannt, daB das beste Mittel, den 
Bodenzustand und die Ertrage zu heben, im Anbau der Kiefer und 
Fichte liege. Auch die Trager der Forstwirtschaft, insbesondere Hartig 
und Cotta, machten ihren EinfluB in dieser Richtung geltend. In 
Sachsen erfolgten unter H. Cottas EinfluB umfangreiche Umwandlungen 
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der riickgangigen Mittel- und Niederwaldungen in wiichsige Fichten 
und Kiefern, wodurch der Ertrag auBerordentlich gehoben wurde. Man 
hat gerade in der Gegenwart AnlaB, auf die giinstige Wirkung, die der 
Nadelholzanbau fiir die Boden- und Bestandesverhaltnisse gehabt hat, 
hinzuweisen, da man auf der anderen Seite die nachteiligen Wirkungen 
erkannt hat, die mit der Anlage reiner Fichten- und Kiefernbestande 
auf groBeren Flachen verbunden sind. Eine richtige Wiirdigung der 
Holzarten ist iiberaIl nicht moglich, ohne daB auf die Geschichte der 
seitherigen Wirtschaft eingegangen wird. 

2. Bestandesformen. 

Zufolge der Mannigfaltigkeit der klimatischen und Bodenverhaltnisse, 
der Einwirkung der umwohnenden BevOlkerung und der MaBnahmen 
der friiheren Wirtschaft bestehen im groBen Bereich des Vorkommens 
der Kiefer sehr verschiedenartige Bestandesformen, deren Dasein fiir 
aIle zukiinftigen MaBnahmen der Wirtschaft eine wichtige Grundlage 
bildet. 1hr Verstandnis wird durch eine geschichtliche Auffassung 
wesentlich gefordert. Um die bestehenden Bestandesformen in einer 
bestimmten Ordnung und Vollstandigkeit zu iibersehen, empfiehlt es 
sich, sie nach den Merkmalen einerseits der reinen und gemischten 
Bestande, andrerseits der Gleichaltrigkeit und Ungleichaltrigkeit zu 
unterscheiden. Dazu treten dann noch manche Verschiedenheiten, die 
durch Bestandesbeschaffenheit, Wuchs, SchluB, Schaden der organischen 
und anorganischen Natur, zeitweise landwirtschaftliche Benutzung und 
andere VerhaItnisse verursacht werden. Als die am meisten charakte
ristischen Bestandesformen werden hier folgende hervorgehoben: 

Haufig tritt in natiirlich entstandenen Waldungen die Mischung der 
Kiefer mit weichen Laubholzarten, insbesondere mit der Birke auf. 
Wie diese Holzarten in der friihesten Geschichte der Walder nebenein
ander vorkommen, so ist es auch bei der natiirlichen und kiinstlichen 
Begriindung spaterer Zeit der Fall. Die meisten LaubhOlzer haben fiir 
den Boden in Nadelholzbestanden giinstige Wirkungen und miissen des
halb in der gehorigen Beschrankung erhalten werden. 

Die wichtigste Bestandesform, die nicht nur zum Verstandnis der 
jetzigen deutschen Waldungen wertvoIl ist, sondern auch zu einem 
lehrreichen Beispiel fiir die zukiinftigen MaBnahmen der Wirtschaft 
dienen kann, ist die auf natiirlichem Wege entstandene Mischung der 
Kiefer mit der Buche. Sie tritt zunachst in der ungleichaltrigen 
plenterwaldartigen Form auf, die dadurch erzeugt wird, daB sich die 
Buche, auch wenn nur Sprengmasten eintreten, leicht und sicher ver
jiingt. Der sich unter dem lockeren Schirm eines gemischten Altholzes 
einfindende Buchenaufschlag erhalt sich lange Zeit wuchskraftig, 
wahrend etwa anfliegende Kiefern kiimmern oder ganz zugrunde gehen. 
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Der Kiefern - Buchen - Mischbestand tragt dem natiirlichen und dem 
okonomischen Wirtschaftsprinzip und den daraus hervorgehenden For
derungen Rechnung und bietet ein handgreifliches Beispiel dafiir, daB 
sich das natiirliche und das okonomische Prinzip bei richtiger Behandlung 
nicht im Gegensatz, sondern in Ubereinstimmung befinden. Der Boden 
wird durch die Buche gedeckt, an Humus bereichert und bleibt im 
Zustand hoher Leistungsfahigkeit; die Kiefer erzeugt die wertvollsten 
Sortimente. 

W 0 die Buche aus klimatischen oder anderen Griinden nicht in die 
Kiefernbestande eingefiihrt werden kann, wie insbesondere in den nord
ostlichen Teilen PreuBens und iiberall in den frischen, zu Frost geneigten, 
meist mit besserem Boden ausgestatteten Niederungen, tritt die Hain
buche an ihre Stelle und bildet einen Unterstand, dem die guten 
Wirkungen der Buche, wenn auch nicht in vollig gleichem MaBe, eigen
tiimlich sind. 

Neben den Laubholzern haben auch die NadelhOlzer, wenn auch 
in geringerem Grade fiir die Mischung mit der Kiefer groBe Bedeutung. 
Fiir die Einfiihrung der Larche in Kiefernkulturen liegt selten AnlaB 
vor; ihr bestechender Jugendwuchs kann dafiir nicht bestimmend sein. 
DaB unter Umstanden die Tanne eine sehr schatzenswerte Mischholzart 
der Kiefer ist, zeigen viele schone Bestande dieser Holzarten in der 
Schweiz, in Osterreich und Siiddeutschland. Auch im Wege des Unter
baues kann die Tanne in Kiefernbestande leicht eingefUhrt werden. 
Ihr Wachstum hat unter dem milden Schirm der Kiefer wenig zu 
leiden und der Boden wird in guter Verfassung erhalten. 

GroBere und allgemeinere Bedeutung als die Tanne hat, wenigstens 
fUr Mittel- und Norddeutschland die Fich te als Mischholzart der 
Kiefer. Bei der Gleichheit der Anforderungen, die beide Holzarten 
an die Warme stellen, ist es sehr erklarlich, daB die Mischung durch 
Natur und Kunst in Norddeutschland in groBem Umfang hervor
gebracht ist. Aber neben der Gleichheit der Bedingungen, die an die 
Warme gestellt werden, bestehen bekanntlich auch groBe Verschieden
heiten, namentlich in bezug auf den chemischen Gehalt und die physi
kalischen Eigenschaften des Bodens. DaB die Fichte, bei der ein ge
niigender Feuchtigkeitsgrad die wichtigste Wachstumsbedingung ist, 
in Gegenden mit trocknem Boden und geringen Niederschlagsmengen 
ungeeignet ist, bedarf keiner besonderen Begriindung. Wo aber ge
niigende Frische vorhanden ist, hat die Mischung ihre guten Seiten. 

Am meisten Schwierigkeiten bietet die Mischung von Kiefer und 
Fichte fiir Standorte, iiber deren Tauglichkeit fiir beide Holzarten den 
Wirtschafter zur Zeit der Bestandesbegriindung nicht vollig klar ist. 
Das ist aber haufig der Fall, weil ein sicheres Urteil iiber das Verhalten 
gerade dieser Holzarten meist erst auf Grund langerer ortlicher Er-
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fahrung erworben wird. Zwischen den trockenen Sandboden der Ebene, 
auf denen nur die Kiefern als Hauptholzart in Frage kommt, und den 
frischen Gebirgsboden, wo die Fichte herrschende Holzart ist oder werden 
soll, gibt es zahlreiche Ubergange. Alle Boden, denen es an der fiir die 
Kiefer erforderlichen Lockerheit und an der der Fichte entsprechenden 
Frische fehlt, bereiten dem Wirtschafter oft Verlegenheiten. Hier sind 
Mischungen beider Holzarten angezeigt. Diese sind tunlichst so zu 
leiten, daB spater, wenn ihr Verhalten sich sicherer beurteilen laBt, 
jede der beiden Holzarten zur Hauptholzart erzogen werden kann. Die 
bekanntesten Kulturverfahren fiir Mischbestande dieser Art sind Misch
saaten, die in Sachsen, Hessen und anderen Landern friiher haufig aus
gefiihrt wurden; ferner Fichtenpflanzungen mit Kiefernzwischensaaten, 
Erganzungen der Fichtenkulturen mit Kiefern auf schlechteren Boden
stellen u. a. Auch die Lage gibt haufig zu Mischungen von Kiefer und 
Fichte Veranlassung. Insbesondere kommen hier Kulturflachen in 
Gelande, wo Erhohungen und Vertiefungen, nordlich und siidlich 
geneigte Hange von verschiedener Frische miteinander abwechseln, in 
Betracht. Hier werden die Kulturen so gefiihrt, daB die trockeneren 
Lagen der Kiefer, die frischeren der Fichte zugewiesen werden. Die 
Mischung nimmt hiernach einen unregelmaBigen horstweisen Charakter 
an. Die Ausfiihrung muB den vorliegenden ortlichen Verhaltnissen an
gepaBt werden, wie es auch von denjenigen Vertretern der Literatur und 
Praxis!, denen ein hinlangliches Beobachtungsgebiet und reichere Er
fahrung zur Verfiigung standen, verlangt wird. 

Wenn man nun, wie es der geschichtlichen Methode entspricht, 
auf die Aufange einer geordneten Kiefernwirtschaft zuriickblickt, so 
stehen fiir das umfangreichste und wichtigste Kieferngebiet Deutsch
lands, namlich die Staatsforsten der ostlichen Provinzen PreuBens, die 
bekannten Instruktionen Friedrichs des GroBen2 im Vorder
grunde. Der unmittelbare EinfluB, den sie auf den Zustand der Kiefern
forsten PreuBens gehabt haben, ist allerdings nur von kurzer Dauer 
gewesen. Die von der Umtriebszeit abhangige wirtschaftliche Einteilung, 
die durch sie vorgeschrieben wurde, konnte sich auf langere Zeit nicht 
behaupten. Die betreffenden Bestimmungen der Instruktionen wurden 
durch ein Reglement von 1796 und spater durch die Instruktion fiir 
Forstgeometer von 1819 aufgehoben. Es wurde allgemein erkannt, daB 
die Einteilung in regelmaBige Wirtschaftsfiguren von der Umtriebszeit, 

1 Als solche seien hier hervorgehoben: Danckelmann (Zeitschr. f. Forst- u. 
Jagdw. 1895, S. 291); Erdmann (Heideaufforstung 1904, S. 124); Pause (Thar. 
Jahrbuch 1904). 

2 Sie sind ausfiihrlich dargestellt durch die Schrift von V. Kropff: System 
u. Grundsatze bei Vermessung, Einteilung, Abschatzung, 13ewirtschaftung und 
Kultur der Forsten 1807. 
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die dem Wechsel unterworfen ist, unabhangig sein miisse. GroBer und 
nachhaltiger als der direkte ist der indirekte EinfluB, den jene Instruk
tionen durch die in ihnen enthaltenen Grundgedanken auf die An
schauungen und Bestrebungen der damaligen Forstwirte ausgeiibt haben. 
In dieser Beziehung haben die Instruktionen mehr Bedeutung als aIle 
Verfahren der Ertragsregelung, die den Fachwerksmethoden voran
gegangen sind. Die vielfach zu Gegensatzen AnlaB gebenden Wirtschafts
regeln sind einmal forsttechnischer Natur; man muB ihnen, wenn man 
sie genau verfolgt, noch in der Gegenwart eine gewisse Bedeutung zu
gestehen. Wie Pfeil l hervorhebt, war die Idee des Konigs dahin ge
richtet, "eine Wirtschaft herzusteIlen, welche wir gegenwartig eine 
geregelte Plenterwirtschaft nennen wiirden". In volkswirtschaftlicher 
Hinsicht gewannen die Instruktionen im weiteren Verlauf der Forst
wirtschaft und bis zur Gegenwart dadurch Interesse und Bedeutung, 
daB sie Anregung gaben, die Frage der Hiebsreife, die mit der Ein. 
teilung verbunden war, fUr Nutz- und Brennholz und mit Riicksicht auf 
den Bodenzustand eingehender als seither zu erortern. 

Unter den Methoden, die angewandt werden, um Kiefernstarkholz 
mit Hilfe des Freistandes und Lichtungszuwachses zu erzeugen, muG 
eben manchen kleineren Versuchen (wie sie z. B. in Wageners Licht
wuchs betrie b vorliegen) Hom bur g s "N utzholzwirtschaft im geregelten 
Uberhaltsbetrieb" hervorgehoben werden. Sie ist zwar nicht speziell 
auf die Kiefer gerichtet, sondern auf Mischbestande, in denen die Buche 
die Grundlage bildet; und die Darstellung, die der Autor seinem Kinde 
hat zuteil werden lassen, ist nach der forsttechnischen und okonomischen 
Seite hin nicht gerade geeignet, ein gutes Verstandnis seines Betriebes 
zu erwecken und ihm Anhanger zuzufUhren. Auch fehlt es an Beispielen, 
aus denen der Betrieb mit geniigender Klarheit hervortritt. Aber der 
Kern der Homburgschen Wirtschaft und der Grundgedanke, auf dem 
sich die Bestande aufbauen, sind zutreffend und wertvoll. Homburgs 
Betrieb bezeichnet eine Betriebsfiihrung, der im letzten Jahrzehnt der 
Name Dauerwald beigelegt wurde. Er macht von den Mitteln, welche 
die Dauerwaldwirtschaft charakterisieren, bestimmte Anwendung: die 
Erhaltung der Bodenkraft, die Begriindung gemischter Bestande, der 
Wert, der auf die Buche gelegt wird, die Anwendung der natiirlichen 
Verjiingung, die Vermeidung der Kahlschlage - aIle diese ihm eigen
tiimlichen Grundsatze sind Merkmale einer Dauerwaldwirtschaft. Die 
Verjiingung der Buche soIl schon mit etwa 70 Jahren eingeleitet werden. 
In die natiirlich entstandenen Buchenjunggewachse werden geeignete 
Holzarten namentlich Eiche, Kiefer, Larche eingefUhrt, die das 
doppelte Alter der 70jahrigen Umtriebszeit erreichen sollen. Nachweise 

1 Forstgeschichte PreuBens bis ZUlli Jahre 1806. 
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iiber die Durchfiihrung des Betriebes, die als Vorbilder fiir seine weitere 
Anwendung dienen konnten, scheinen nur in beschranktem MaBe vor
zuliegen. In bezug auf die Kiefer habe ich! schon frillier ein praktisches 
Beispiel mitgeteilt. Bei der Einfiihrung in die groBe Praxis wiirden 
gewisse Modifikationen oder Abanderungen notwendig werden, die wohl 
auf eine Erhohung der Umtriebszeit abzielen wiirden, da bei dem unter
stellten 70jahrigen Umtrieb die natiirliche Verjiingung der Buche an 
vielen Orten nicht durchfiihrbar ist. 

Dem Homburgschen Betrieb in seinen Grundgedanken nahe verwandt 
ist das Wirtschaftsverfahren des Herrn von Kalitsch. Es bietet ein 
treffliches Beispiel fiir die Erziehung der Kiefer in der mehrstufigen Be
standesform. Das durch Reisen und literarische Kundgebungen in weiten 
Kreisen bekannt gewordene Revier Barenthoren ist durch die seit 
langer Zeit stetig fortgesetzte Bestandespflege, durch allmahliche Vor
bereitung der Stamme fiir den Freistand und die Anwendung des Lich
tungszuwachses ausgezeichnet. Nach allen diesen Richtungen wird die 
dortige Wirtschaft noch lange ihre berechtigte Bedeutung behalten, 
wenn auch, wie wiederholt hervorgehoben ist, die Nachweise iiber den 
Massenzuwachs der jetzigen Bestande gegeniiber den friiheren einer 
wesentlichen Berichtigung bediirfen. In der unmittelbaren Anwendung 
der Barenthorener Wirtschaft auf andere Waldungen, insbesondere auch 
auf die preuBischen Staatsforsten, wird die von Pfeil vertretene Rich
tung erneut eine Bestatigung ihrer Richtigkeit erhalten, daB namlich 
die meisten und wichtigsten MaBnahmen der Forstwirtschaft ortlich 
bedingt sind. Jede Verallgemeinerung wirtschaftlicher Regeln halt eine 
griindliche Kritik nicht aus. 

Zufolge der durch die Ausfiihrung groBerer Kahlschlage ausgezeich
neten Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts haben sich in den 
meisten deutschen Wirtschaftsgebieten gleichal trige Kiefern
bestande, teils rein, teils mit anderen Holzarten gemischt, heraus
gebildet. Sie erhalten zunachst durch die Art der Entstehung, je nach
dem sie durch Saat oder Pflanzung oder natiirliche Verjiingung er
folgte, einen bestimmten Charakter. Rier sei zur Kennzeichnung der 
Bestandesformen nur hervorgehoben, daB an Orten, wo friiher Laubholz 
gestanden hat, dieses sich zu erhalten und auszudehnen bestrebt ist, wie 
in den Umwandlungsbestanden von Laub- zu Nadelholz haufig ersehen 
werden kann. Die junge Kiefer gewahrt durch ihre unmittelbare Um
gebung der durch Frost oder anderen Schaden zuriickgebliebenen Buche 
wohltatigen Schutz gegen die Gefahren der organischen und anorganischen 
Natur. Wo beide Holzarten von Natur vertreten sind, bilden sich je 
nach Lage und Boden sehr verschiedenartige Mischungen aus, deren 

1 Ein Dauerwald in Hessen. Zeitschrift fiir Forst- u. Jagdw. 1923. 
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Entstehung oft durch den Eintritt der Samenjahre und den alsdann vor
Iiegenden Bodenzustand wesentIich bestimmt wird. 1m allgemeinen wer
den die frischeren Lagen und reicheren Boden mehr von der Buche, die 
trockeneren und armeren Boden mehr von der Kiefer eingenommen. 
Wo die Buche einmal vorhanden ist, sucht sie sich auch auszubreiten. 
Sie unbeschadet des Wuchses der Kiefer durch die Mittel der Bestandes
pflege im Wuchse zu fordern, ist eine wichtige Aufgabe des Wirtschafters. 

Besser und vollstandiger, als es durch Benutzung der von der Natur 
dargebotenen Gaben geschehen kann, erfolgt die Herstellungvon Buchen
Kiefern-Mischbestanden durch planmaBige wirtschaftliche Tatigkeit. 
Diese fiir die Zukunft des norddeutschen Waldes wichtigste Mischung 
tritt einmal in der annahernd gleichaltrigen Bestandesform auf, zum 
anderen in der ungleichaltrigen. Unter allen Umstanden muB dahin 
gestrebt werden, daB fiir die junge Buche ein geniigender Schutz gegen 
die Schaden der anorganischen und organischen Natur, besonders gegen 
Frost und Wild vorhanden ist. Wenn man nun auch die Buche, nament
lich an Orten, wo sie von N atur sparlich vorkommt oder ganz fehlt, 
auf jede Weise fOrdern muB, so ist doch im Auge zu behalren, daB die" 
Art der Schlagstellung, insbesondere die Grade der Lichtung und die 
Zeit der RaUIDung fiir die Erziehung von Kiefern-Buchen-Mischbestan
den anders liegt, als wenn es sich um Mischbestande der Buche mit 
Schattenholzarten, oder um reine Buchen handelt. In den Kiefern
Buchen-Mischbestandenliegt der Wert der Buche vorzugsweise oder aus
schlieBIich im Schutz des Bodens; ihre okonomische Bedeutung tritt 
meist zuriick. Die Aufgabe des Bodenschutzes kann die Buche aber er
fiillen, auch wenn sie in der Jugend durch Frost oder andere Schaden zu 
leiden gehabt hat. 

In reine Kiefernbestande, welche Buche aufnehmen sollen, wird diese 
in dem dem Endhieb vorausgehenden Jahrzehnt in kleineren oder groBe
ren Horsten, meist von rundlicher oder quadratischer Form, auf frei 
gehauene oder stark gelichtete Flachen gebracht. Die Kultur der Kiefer 
erfolgt nach dem Endhieb durch Saat oder Pflanzung. Fiir die Buche 
werden auf diesem Wege giinstige Entwicklungsbedingungen hergestellt. 
Besser aber als in reinen Kiefernbestanden vollzieht sich die Mischung, 
wenn beide Holzarten bereits im Altholz vertreten sind. Die Behandlung 
solcher Bestande erfordert aber die standige Beobachtung der Boden
und Bestandesverhaltnisse seitens des Wirtschafters. Ihre Schwierigkeit 
Iiegt nicht nur in den verschiedenen Anspruchen an Licht, welche Kiefer 
und Buche in der Jugend stellen, sondern auch in manchen schadlichen 
Wirkungen (Frost, VerbiB usw.), von denen beide Holzarten in ver
schiedenem Grade getroffen werden. Unter sehr giinstigen Umstanden, 
besonders auf tatigen BOden, auf welchen die Bestandesabfalle und 
Bodeniiberziige rasch zersetzt werden, lassen sich beide Holzarten auf 



Kiefer. 59 

natiirlichem Wege in Bestand bringen. Die Buche verjiingt sich nach 
entsprechender Vorbereitung unter dem lockeren Schirm des Misch
bestandes leicht; die Kiefer fliegt auf benarbtem oder verwundetem 
Boden mehr oder weniger vollstandig an und findet bei entsprechendem 
LichtgenuB gute Entwicklungsbedingungen. Diese Art der Begriindung 
ist, wo sie Erfolg verspricht, sehr empfehlenswert; sie ist die beste und 
billigste. Unter den meisten Verhaltnissen, namentlich auch in den 
meisten Kiefernforsten der norddeutschen Ebene, kann aber von ihr 
keine Anwendung gemacht werden. Frost und Wild sind der Ansamung 
und Erhaltung der Buche hinderlich; der starke Bodeniiberzug, der in 
den Altholzbestanden, namentlich da, wo die Buche fehlt, meist vor
handen ist, erschwert die natiirliche Verjiingung der Kiefer oder macht sie 
unmoglich. 

Sicherer als auf voller Flache gelingt die natiirliche Verjiingung der 
Buche in Kiefernbestanden in der Form von Horsten. Auf einer frei 
gehauenen und stark gelichteten Horstflache von nicht zu groBer Aus
dehnung sind die Bedingungen fiir die Entwicklung der Buche noch 
giinstiger als im reinen Nadelholz. Die Umgebung des Altholzes bewirkt 
einen Schutz gegen die Austrocknung des Windes, gegen anhaltende 
Sonnenbestrahlung und gegen Frost. Es besteht keine schadlichc Wurzel
konkurrenz des Altholzes und der Boden ist noch nicht in starkem Grade 
von Standortsgewachsen iiberzogen. Die Vorziige solcher Horste sind 
seit Gayers EinfluB in vielen deutschen und auBerdeutschen Forsten 
so klar ausgepragt, daB es keiner besonderen Begriindung bedarf, um 
ihren giinstigen EinfluB auf die Entwicklung der Junggewachse mit Bei
spielen zu belegen. Nur ist bei allen hierher gehorigen Erwagungen und 
MaBnahmen zu beachten, daB in dem MaBe, als die zuerst in Angriff 
genommenen Horste durch die Schlagfiihrung begiinstigt werden, die 
zunachst bestanden bleibenden Altholzflachen in ihrer Leistungsfahig
keit zuriickgehen. 

Ein sehr geeignetes Mittel um die Schwierigkeiten, welche mit der 
Begriindung von Kiefer-Buchen-Mischbestanden verbunden sind, zu 
iiberwinden, hat Chr. Wagner der forstlichen Welt durch seinen 
Blentersaumschlag dargeboten. Hier ist der Forderung der Stetig
keit durch die allmahlich von Nord nach Siid fortschreitende Schlag
fiihrung geniigt. In dem zeitlich und raumlich geordneten Verhaltnis 
der verschiedenen Holzarten liegt das wirksamste Mittel, um ihren 
Eigentiimlichkeiten in bezug auf Schattenertragnis und Hohenwuchs 
gerecht zu werden. 

Einfacher und sicherer als durch die Verjiingung annahernd gleich
altriger Bestande wird die Erzeugung von Kiefern-Buchen-Mischbestan
den im Wege des Unterbaues stark durchforsteter oder schwach 
gelichteter Kiefern bewirkt. Wie bei der Eiche, so hat sich auch bei der 
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Kiefer der Unterbau mit Laubholz als ein vortreffliches Mittel erwiesen, 
um sowohl der Forderung der Erhaltung eines guten Bodenzustandes, 
als auch der Erzeugung hoher Werte zu geniigen. Das Vorbild fiir seine 
Herstellung gaben die natiirlichen Mischbestande. 

Nachdem der Unterbau der Kiefer in Nord- und Siiddeutschland in 
einzelnen Revieren durchgefiihrt war, hat er schnell an Verbreitung 
gewonnen. Er ist in der forstlichen Literatur von hervorragenden Ver
tretern des Waldbaues (Danckelmann, Fiirst, Gayer und vielen 
anderen) befiirwortet und dann auch in der Praxis mit gutem Erfolg 
durchgefiihrt worden. Als sein einfluBreichster Gegner ist Borggreve 
zu nennen, auf dessen Standpunkt in dieser wichtigen Frage bereits oben 
(unter II: Eiche) hingewiesen wurde. 

In ihrer auBeren Erscheinung den Unterbaubestanden sehr ahnlich, 
nach ihren Zielen aber" sehr verschieden sind Kiefernbestande, unter 
deren Schirm Laubholzer, namentlich Eiche und Buche, mit dem Wirt
schaftsziele angebaut werden, daB diese Holzarten den spateren Haupt
bestand bilden sollen. Bekanntlich sind friiher manche riickgangige 
Laubholzbestande wegen der Bodenverschlechterungen, die durch iiber
triebene Streunutzungen u. a. eintreten, in Nadelholz, besonders Kiefern 
umgewandelt worden. Sofern aber durch den Nadelabfall der Kiefer 
eine griindliche Besserung bewirkt ist, kann es sich empfehlen, solche 
Standorte dem Laubholz wieder zuzufiihren. Die Kiefer wird dann all
mahlich gelichtet. Unter ihrem Schirm werden auf kiinstlichem Wege 
Laubholzbestande begriindet, die haufig noch durch die anfliegende 
Kiefer eine Erganzung erhalten. 

In starksten Gegensatz zu den Bestrebungen, die auf Erhaltung oder 
Herstellung von Mischbestanden hinzielen, stehen aIle Verfahren der 
Bestandesbegriindung, welche auf eine Verbindung der forstwirtschaft
lichen mit der landwirtschaftlichen Benutzung des Bodens gerichtet 
sind. Eine solche hat in Deutschland fast das ganze 19. Jahrhundert 
hindurch bestanden, so daB jetzt reichliche Erfahrungen iiber ihre nach
haltigen Wirkungen vorliegen. Sie ist von hervorragenden Forstwirten 
vertreten worden, zunachst besonders von H. Cotta und K. Heyer. Der 
letztere hat in seinem Waldbau vorwiegend die guten Seiten der land
wirtschaftlichen Benutzung des Bodens fiir die Holzzucht geltend ge
macht (Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Bodens 
besonders der Lockerheit, Zerstorung des Unkrautwuchses, Verminde
rung der Insekten und Pilzschaden, Ersparnis an Aufforstungskosten 
u. a.). Aber obwohl dieser giinstige EinfluB so klar erscheint, daB er nicht 
nachgewiesen zu werden braucht, fiihrt eine langere Erfahrung doch zu 
Folgerungen, die denen, welche der Wirtschafter bei der Bestandes
begriindung macht, entgegengesetzt sind. Von den Vertretern der 
Bodenkunde ist das Verhalten der Waldfeldbaubestande eingehend 
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untersucht worden. Der Waldboden verliert durch die landwirtschaft
liche Benutzung an Humus, der als Quelle der Ernahrung, namentlich 
an Stickstoff, um so mehr Bedeutung hat, je geringer der mineralische 
Gehalt des Bodens ist. Noch starker und allgemeiner ist der EinfluB, 
den die landwirtschaftliche Benutzung auf die physikalischen Eigen
schaften des Bodens, insbesondere auf seine Durchliiftung ausubt. Durch 
die Beseitigung aller, auch der feinsten Wurzeln werden die natiirlichen 
KanaIe, welche die Verdichtung des Bodens verbindern, beseitigt. Auch 
fUr die Bestandesbildung treten ungiinstige Wirkungen ein. Nach freu
digem Wuchs in der ersten Jugend erfolgt meist ein Nachlassen des
selben im Dickungs- und jungeren Stangenholzalter. Es wird veranlaBt 
durch das Auftreten des Wurzelpilzes, der in Bestanden auf friiherem 
Ackerland eine sehr allgemeine Erscheinung von groBer wirtschaftlicher 
Bedeutung ist. Er beeintrachtigt nicht nur den Zuwachs der von ihm 
getroffenen Stamme, sondern er macht diese auch unfabig, den Schaden 
durch Wind und Anhang Widerstand zu leisten. Die Bestande werden 
infolgedessen mehr oder weniger stark durchlochert. 

Der am schwersten fUr den Bestandeszustand in die Waagschale 
fallende Nachteil des Waldfeldbaues liegt in dem Umstand, daB durch 
ihn die Bedingungen fiir die Herstellung gemischter Bestande aufgehoben 
werden, insbesondere derjenigen Mischungen, die fUr die Forstwirtschaft 
der Zukunft am meisten Bedeutung haben, namlich der Mischung der 
Kiefer mit langsam wachsenden, des Schutzes bedUrltigen Holzarten, 
in erster Linie der Buche. Wenn der Boden behackt oder mit dem Pfluge 
bearbeitet wird, so gehen die jungen Pflanzchen, welche sich, oft kaum 
sichtbar, in alteren Bestanden meist vorfinden, zugrunde. Das wichtigste 
Mittel zur Begriindung gemischter Bestande liegt in der Leitung der 
schutzgewahrenden Bescbirmung. 

3. Die Lehren der Geschichte. 
Aus den Beobachtungen und Erfahrungen, die im Walde gemacht 

und in der forstlichen Literatur niedergelegt sind, ergibt sich eine groBe 
Mannigfaltigkeit in der Art der Bewirtschaftung der Kiefer. Es konnen 
daher nur wenig allgemeine Grundsatze fUr diese aufgestellt werden. Die 
wichtigsten derselben betreffen: 

1. Den Umfang ihres Anbaues. Die Kiefer ist in erster Linie ein 
Baum der Ebene. In den tiefgriindigen Sandboden, die bier vorherrschen, 
konnen sich ihre Wurzeln, ohne Widerstand zu finden, naturgemaB aus
bilden. Aber hieraus darf nicht geschlossen werden, daB sie in Gebirgs
forsten keine guten Wachstumsbedingungen fande. In der Fernhaltung 
der Kiefer von hoheren Lagen sind manche Forstverwaltungen zu weit 
gegangen. Die Ursache der Untauglichkeit des Standorts liegt in der in 
Gebirgsforsten meist bestehenden Flachgrundigkeit des Bodens und in 
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den Schaden, die durch Schnee und andere atmospharische Niederschlage 
verursacht werden. W 0 aber diese Mangel und Gefahren nicht bestehen, 
findet die Kiefer bei entsprechendem Boden auch im Gebirge einen geeig
neten Standort. Allgemein bekannt sind die vortrefflichen Kiefern man
cher siiddeutschen Gebirge wie z. B. in den hoheren Lagen des Schwarz
walds auf Sandstein. Auch innerhalb der Hohenlage, die als Schneebruch
region bezeichnet wird, ist die Kiefer, mit Buche gemischt, namentlich 
auf siidlich geneigten Hangen, besser geeignet als die hier oft angebaute 
Fichte. 

2. Die Art der Bestandesbegriindung. Hier bedarf zunachst 
die Frage der natiirlichen und kiinstlichen Bestandesbegriindung, die in 
der Forstwirtschaft eine so bedeutende Rolle spielt, der Erorterung. In 
der seitherigen Literatur und Praxis ist sie sehr verschieden beantwortet 
worden. G. L. Hartig wandte das von ihm vertretene Prinzip der gleich. 
maBig gestellten Schirmschlage auch auf die Kiefer an und gab die Vor. 
schrift, daB in den Kiefernbesamungsschlagen die auBersten Astspitzen 
der stehenbleibenden Stamme 10 bis 20 FuB voneinander entfernt sein 
soUten. 1m Gegensatz zu Hartig vertrat H. Cotta die Ansicht, daB fiii' 
die Art der Bestandesbegriindung die besonderen Verhaltnisse nicht nur 
des Standorts, sondern auch des Bestandes bestimmend sein miiBten. 
Eine senkrechte Beschirmung sei der Kiefer stets zuwider, eine seitliche 
gewahre ihr wohltatigen Schutz. Als wichtigstes Hindernis fiir den Er
folg der natiirlichen Verjiingung sieht Cotta die Konkurrenz der Wurzeln 
des Altholzes an, welche dem zarten Nachwuchs mehr schaden, als 
Schatten und Traufe. Auch Pfeil betont, gemaB der aUgemeinen Rich
tung, die er vertritt, auch hier die Bedeutung des Ortlichen. Er spricht 
sich aber am SchluB seines Lebens entschieden fiir die kiinstliche Be
griindung aus. Noch entschiedener geschieht dies von K. Heyer und 
Burckhardt. In der Praxis stand die kiinstliche Begriindung wahrend 
des ganzen 19. Jahrhunderts infolge des herrschenden Kahlschlagbetriebs 
im Vordergrunde. 1m entschiedenen Gegensatz zu ihr stand Borggreve, 
der die Vorziige der natiirlichen Verjiingung aUgemein zu begriinden 
versuchte und die dahin gehenden Regeln auch auf die Kiefer ange· 
wandt wissen woUte. 

Unter dem EinfluB der genannten Vertreter des Waldbaus machte 
ich, als mir yom PreuBischen Landwirtschaftsministerium der Auf trag 
erteilt war, ein Gutachten iiber die Bewirtschaftung und den Zuwachs 
der Kiefer in den PreuBischen Staatsforsten abzugeben, im Jahre 1895 
eine groBere Reise in die ostlichen und westlichen Teile der preuBischen 
Monarchie. UberalI, wohin ich kam, erkundigte ich mich nach dem Stande 
der natiirlichen Verjiingung, sah die in dieser Richtung am meisten 
charakteristischen Waldbilder und suchte mir auf Grund derselben ein 
Urteil iiber die Frage der natiirlichen Verjiingung der Kiefer zu bilden. 
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Ich erkannte bald, daB die wichtigste Bedingung fiir den Erfolg der
selben irn. Boden liege. Sie geht leicht von statten, wo ein Bodenzustand 
vorliegt, der nach der Anleitung zur Standorts- und Bestandesbeschrei
bung beirn. forstlichen Versuchswesen als benarbt bezeichnet wird. Er 
ist irn. Kiefernwalde meist charakterisiert durch eine dunne, von einzelnen 
phanerogamen Gewachsen (Beerkraut, Gras) durchbrochene Moosdecke, 
unter der sich ein nicht aufgelagerter, sondern mit dem Mineralboden 
sich mischender Humus befindet. Die Herstellung eines solchen Bodens 
kann nur das spatere Ziellangerer planmaBiger Wirtschaft sein. In den 
meisten reinen Kiefern-Altholzbestanden ist er wegen starker "Oberzuge 
nicht vorhanden. Unter Umstanden kann er wohl durch die Beseitigung 
einer lebenden oder auch einer toten Bodendecke erreicht werden. Das 
weitaus wichtigste Mittel besteht aber in den waldbaulichen, auf die 
Herstellung eines guten Bodenzustandes gerichteten MaBnahmen, unter 
denen die Einfuhrung der Buche an erster Stelle steht. Die Geschichte 
der deutschen Forstwirtschaft lehrt den Zusammenhang zwischen 
Naturverjiingung und Mischwald in reichstem MaBe. 

3. Die Holzmassenerzeugung der Kiefer und ihr Ver
halten zum Boden. Es ist in zahlreichen Aufsatzen und Gutachten 
der letzten Jahre mit Recht betont worden, daB durch die politischen 
Ereignisse der N euzeit, insbesondere durch die Abtretung waldreicher Ge
biete und die Hemmungen der Holzeinfuhr die Beschaffung des fiir die 
deutsche Volkswirtschaft notigen Holzes sehr erschwert sei. "Es ist daher 
Pflicht einer weitschauenden Wirtschaftspolitik, aIle irgendwie moglichen 
Mittel anzuwenden, urn die einheirn.ische Holzerzeugung zu steigern1." 

Um dieser sehr begrundeten Aufforderung nachzukommen, ist es er
forderlich, daB bei der Betriebsregelung die Ertragsfahigkeit und der 
wirkliche Ertrag des Waldes so gut nachgewiesen wird, als es nach den 
vorliegenden Verhaltnissen, die sich nicht irn.mer in genauen Zahlen aus
driicken lassen, moglich ist. Unter der langen Herrschaft des Fachwerks 
ist die Untersuchung des Zuwachses nicht gefOrdert worden. Dies gilt 
im besonderen Grade fiir PreuBen. In den alteren Instruktionen, ins
besondere in der Abschatzungsinstruktion G. L. Hartigs sind Ansatze 
fur die Ermittlung des Zuwachses enthalten. Spater sind wertvolle An
regungen fur die Zuwachsermittlungen von Schneider, Jager, Pressler, 
Borggreve u. a. gegeben. Aber sie sind in die Praxis nicht eingedrungen. 
Auch die Anweisungen zur Betriebsregelung von 1 12 und 1925 haben 
in dieser Beziehung keinen wesentlichen Fortschritt gebracht. Sie be
schranken die Ermittlung des Zuwachses auf die Bestande, die irn. nach
sten Wirtschaftszeitraum zur Verjungung kommen sollen. Der Zuwachs, 
der die Grundlage und den MaBstab des Hiebsatzes bildet, ist aber der 

1 Ortegel: Die Forstwirtschaft, Stand und Aufgaben im Rahmen der 
deutschen Volkswirtschaft. Herausg. 1922 vom Reichsforstwirtschaftsrat, S.23. 
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kesamte Zuwachs, welcher in einem ganzen Revier oder in einer Betriebs
glasse jahrlich oder periodisch erzeugt wird. Dieser Zuwachs muB dem 
Urteil des Forsteinrichters uber die Hohe des Hiebsatzes zugrunde gelegt 
werden; er bildet den besten MaBstab fUr die Abnutzung. Fur die meisten 
anderen Staaten, namentlich Bayern und Sachsen, gilt Ahnliches. 
Auch sie beschranken die Zuwachsnachweise auf die zur Verjungung 
heranzuziehenden Bestande. 

Jede eingehende Untersuchung des Zuwachses fUhrt zu dem Ergebnis, 
daB unter gegebenen klimatischen Verhaltnissen der Zustand des Bodens 
fUr seine Hohe bestimmend ist. Die auf den Zuwachs gerichteten Arbeiten 
stehen daher mit den ihre Grundlage bildenden Bodenzustanden in un
mittelbarem Zusammenhang. Bei der Kiefer kann dies am leichtesten 
erkannt und nachgewiesen werden, weil hier die Unterschiede in der Zu
wachsleistung und im Bodenzustand wahrend der verschiedenen Alters
stufen groBer und bestimmter erkennbar sind, als bei den anderen Haupt
holzarten des deutschen Waldes. Als Beispiel hierfiir konnen die Er
tragstafeln der PreuBischen Versuchsanstalt fUr die Kiefer dienen. Nach 
den Ertragstafeln von Schwappach ist del' laufende Zuwachs auf der 
II. Standortsklasse: 

im Alter von 40 60 80 100 120 140 Jahren 
11,2 8,2 7,1 6,0 4,4 2,8 fm 

Bestande, in welchen nur die Halfte odeI' ein Viertel von dem Zuwachs 
erzeugt wird, der nach dem Standort moglich ist, konnen nicht als nor
mal, wie sie in den Tafeln erscheinen, angesehen werden. Der so stark 
sinkende Zuwachs steht zu der allgemein giiltigen Forderung, daB die 
gegebene Bodenkraft unverkiirzt zur Holzerzeugung ausgenutzt werden 
soll, im Gegensatz und findet in den physiologischen Gesetzen des Auf
baues del' Kiefer keine geniigende Erklarung. Das beste Mittel, um dem 
Sinken des Zuwachses in dem angegebenen MaBe entgegenzutreten, be
steht in der Herstellung gemischter Bestande, insbesondere in del' recht
zeitigen Einfiihrung der Buche. In Kiefern-Buchen-Mischbestanden, die 
als V or bilder fUr die zukiinftige Erzeugung angesehen werden konnen, ist 
der Zuwachs der Kiefer demjenigen von reinen Kiefernbestanden ziem
lich gleich. Der Zuwachs der Buche abel' ist ein Plus, um das der Gesamt
zuwachs des gemischten Bestandes erhoht wird. 

4. Die Werterzeugung. Die meisten und wichtigsten forsttech
nischen MaBnahmen, insbesondere Bestandespflege, Durchforstungen 
und Lichtungen werden mehr durch die Rfwksicht auf die Qualitat als 
auf die Quantitat des erzeugten Holzes bestimmt. Der durchschnittliche 
Massenzuwachs kann bei verschiedenen Durchforstungsgraden an
nahernd gleich sein. Der Wert des erzeugten Holzes, der durch seine 
Starke und Beschaffenheit bestimmt wird, zeigt groBere Unterschiede. 
Bei der Kiefer ist dies im besonderen Grade der Fall. 
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Man hat iiberall beim Holze zwei Wertarten zu unterscheiden. Ein
mal den Gebrauchswert, der durch die Dimensionen und die technischen 
Eigenschaften des Holzes bestimmt wird, sodann den Tauschwert, 
der von den Durchschnittspreisen der wichtigsten Sortimente oder des 
Durchschnittsfestmeters des ganzen Bestandes abhangig ist. Fiir manche 
Aufgaben der Forstwirtschaft, namentlich solche waldbaulicher Art, ist 
die Darstellung der vorhandenen und der zu erwartenden Gebrauchs
werte geniigend. Ein Urteil iiber diese kann ohne weiteres aus einem 
Betriebsplan, der nach Standortsverhaltnissen, Holzarten und Alters
klassen abgeschlossen ist, abgegeben werden. Fiir die wichtigsten Auf
gaben der Forsteinrichtung, Verwaltung und Politik sind aber zahlen
maBige Nachweise unerlaGlich, die nur unter Anwendung von Tausch
werten gegeben werden konnen. 

5. Allgemeine Folgerungen. 1m Massen- und Wertzuwachs der 
Bestande Hegen die wichtigsten Grundlagen fiir den Fortschritt der 
Forstwissenschaft. Die meisten MaGnahmen des Waldbaues und der 
Forsteinrichtung stehen damit in Verbindung und auch bei vielen Auf
gaben und Fragen der Forstbenutzung und Forstpolitik muG auf sie 
Bezug genommen werden. Die Hiebsreife der einzelnen Bestande, die 
Umtriebszeiten ganzer Reviere oder Betriebsklassen, die Begriindung 
der Grade der Bestandesdichte in ihrer Anwendung auf den Verjiingungs-, 
Durchforstungs- und Lichtungsbetrieb - alle diese Aufgaben, die in 
einer geordneten Forstverwaltung an erster Stelle stehen, machen ein 
griindliches Eingehen auf den Massen- und Wertzuwachs erforderlich. 
1m starksten MaGe ist dies bei der Begriindung der Umtriebszeit der 
Fall, iiber die bei jeder Betriebsregelung ein griindliches Urteil abgegeben 
werden muG. Naher hierauf einzugehen, wird der zweite Teil dieser 
Schrift Veranlassung geben. 

IV. Fichte. 
Die Fichte steht, wie die Nachweise der Forststatistik zeigen, unter 

den deutschen Waldbaumen mit reichlich drei Millionen Hektar an zwei
ter Stelle. Sie hat im Laufe des 19. Jahrhunderts eine starke Zunahme 
erhalten. Bei keiner anderen Holzart ist die Frage, ob das Streben nach 
Ausdehnung oder Einschrankung ihres Anbaus in hoherem MaGe zu 
betatigen ist, von solcher Bedeutung wie bei ihr. Hierbei wird die ge
schichtliche Methode, welche die in der seitherigen W'irtschaft gemachten 
Erfahrungen zusammemaGt, wesentliche Dienste leisten konnen. 

1. Geschichtliche Entwicklung. 

Auch hier miissen, wie bei Buche und Kiefer, die Wirkungen der 
Natur und der menschlichen Eingriffe getrennt gehalten werden. Einer
seits sind die natiirliche Ansiedlung und Ausbreitung der Fichte ins 

Martin, Geschlchtllche Methode. 5 
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Auge zu fassen, andrerseits die Folgen der MaBnahmen, welche die 
menschliche Wirtschaft in positiver oder negativer Hinsicht zur Folge 
gehabt hat, der Betrachtung zu unterziehen. 

a) Natilrliche Bestandesgeschichte. 

Dber die natiirliche Verbreitung der Fichte in Deutschland haben 
bis zur neuesten Zeit abweichende Ansichten bestanden. Friiher wurde 
die Ansicht vertreten, daB die Fichte ihre natiirliche Siidwestgrenze in 
einer Linie von Oppeln nach Elbing finde; jenseits derselben komme sie 
nur in gewissen Hohenlagen der mitteldeutschen Gebirgsforsten vor. 
Als spater die Moorfunde bekannt wurden, welche das friihere Vor
kommen von Kiefer und Fichte in der Liineburger Heide und an anderen 
Orten Westdeutschlands nachwiesen, konnte diese Ansicht nicht auf
recht erhalten werden. Es bildete sich die Meinung, daB die genannten 
Holzarten in vorhistorischer Zeit in Nordwestdeutschland heimisch ge
wesen seien, daB aber zwischen den Kiefern und Fichten der Vorzeit 
und dem jetzigen Nadelholz kein Zusammenhang bestanden habe; viel
mehr liege zwischen diesen beiden entfernten Perioden eine Zeit, in der 
dort ausschlieBlich Laubholz herrschend gewesen seL Nach den neuesten 
Forschungen kann auch diese Ansicht nicht aufrecht erhalten werden. 
Dengler! hebt eine Reihe von Orten in Westdeutschland hervor, wo 
die Fichte von Natur vertreten ist. Von C. A. Meyer2 ist kiirzlich ein 
wertvoller Aufsatz iiber das Vorkommen der Kiefer und Fichte in Nord
westdeutschland bekannt gegeben, in dem gesagt wird, daB Fohren und 
Fichten bis in die jiingste Zeit hinein in einem groBen Teil des nordwest
deutschen Tieflandes wuchsen. Auch H OOpS 3 zieht ahnliche Folge
rungen. 

An den meisten Orten, wo die Fichte von Natur vorkommt, waren 
zur Zeit ihres Auftretens die Bedingungen auch fiir andere Holzarten 
gegeben. Verbindungen mit diesen zu gemischten Bestanden und 
Kampfe der verschiedenen Holzarten um die Herrschaft waren daher 
schon friihzeitig eine allgemeine Erscheinung, wie es noch jetzt in allen 
urwiichsigen gemischten Bestanden der Fall ist. Den weichen Laub-

1 Die Horizontalverbreitung der Fichte 1912, S. 102 ff., Karte. 
2 Das Vorkommen der Kiefer und Fichte in Nordwestdeutschland. 
3 Das Vorkommen der Kiefer und Fichte. Ein Beitrag zur Frage nach dem 

Endemismus der Fohre und Fichte in Nordwestdeutschland wahrend der Neuzeit, 
abgedruckt im deutschen Forstwirt 1923, Nr. 30. Unter Bezugnahme auf Berichte 
alter Forstbeamten aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts wird hier be
merkt: Weiterhin beweist dies Schriftstiick, daB im Jahre 1677 in der Umgegend 
von Hermannsburg Fohren und Dannen, also Pinus silvestris und Picea excelso 
in schlagbaren, teilweis mit Laubholz (Birken und Buchen) gemischten Bestanden 
vorkamen. Am Schlusse wird bemerkt: "Nach alledem sehe ich mich zu dem 
Schlusse berechtigt: Fohren und Fichten wuchsen spontan bis in die jiingste 
Zeit hinein in einem groBen Teile des nordwestdeutschen Tieflandes." 
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holzern, welche sich schon friiher im deutschen Walde eingefunden 
hatten, war die Fichte durch ihre Langlebigkeit und dichte Kronen. 
bildung iiberIegen, so daB jene im Laufe langerer Perioden zuriicktraten 
oder auch ganz abstarben. Auch die Eiche konnte sich auf die Dauer 
gegen die Fichte nicht behaupten; sie wurde von dieser eingeengt und 
unterdriickt. Die gefahrlichsten Konkurrenten fiir die Fichte selbst 
waren dagegen die schattenertragenden Holzarten, insbesondere Tanne 
und Buche. Mischbestande von Buche, Tanne und Fichte machen in 
den meisten siid· und mitteldeutschen Gebirgsforsten die wichtigste, am 
starksten vertretene Bestandesform aus. Das Verhaltnis, in welchem sie 
im Naturwald auftreten, wechselt nach der geographischen und ortlichen 
Lage und der Bodenbeschaffenheit. Ans den Beobachtungen, die man 
noch jetzt in den immer seltener werdenden Mischbestanden dieser Art 
zu machen Gelegenheit hat, nach miindlichen Oberliefernngen alter 
ortskundiger Personen und aus dem Inhalt alter Urkunden erkennt man, 
daB die Fichte hier beim ungestorten Wirken der Naturkrafte mit 
Notwendigkeit zuriickgeht. Wenn man Mischbestande von Holzarten, 
welche die Fahigkeit, Schatten zu ertragen, in verschiedenem Grade 
besitzen, sich selbst iiberIaBt, so werden beim ungestorten, stetigen 
Wirken der Naturkrafte aus dem Konkurrenzkampf, den die Holzarten 
miteinander fiihren, diejenigen als Sieger hervorgehen, welche am meisten 
Schatten zu ertragen imstande sind. 

b) Menschliche Einwirkungen. 
1m Laufe der neueren Zeit, fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch, 

hat nun bekanntlich die Verbreitung der Fichte den entgegengesetzten 
VerIauf genommen, als es unter den Wachstumsbedingungen, die im 
urwiichsigen Plenterwalde vorliegen, Regel ist. Die Fichte hat nicht 
nur auf ihr entsprechenden Standorten ihr Bereich behauptet, sondern 
dieses ist noch weit iiber den natiirlichen Standort hinaus ausgedehnt 
worden. Aus den Beobachtungen, die in manchen Altholzbestanden 
gemacht werden konnen, aus alten Karten, welche die Holzarten friiherer 
Zeit angeben, und aus Erinnerungen alter Personen, geht dies mit 
Bestimmtheit hervor. Als die wesentlichsten Ursachen der Ausbreitung 
der Fichte in der Neuzeit miissen folgende Umstande geltend gemacht 
werden: 

1. Der schon friiher hervorgehobene Waldzustand des 17. und 
18. Jahrhunderts. Unter dem EinfluB der den Wald belastenden 
Servituten, insbesondere der Streunutzung, war die Bodenkraft nament· 
lich in den der Bevolkerung leicht zuganglichen Revieren sehr zuriick· 
gegangen, so daB die friihere Fahigkeit des Bodens, dauernd Laubholz 
zu tragen, stark beeintrachtigt wurde oder ganz aufhorte. Hierzu trat 
die wirtschaftliche Behandlung des Waldes. Vorherrschend war in den 

5* 
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meisten Laubholzgebieten ein regelloser Plenterbetrieb, der die guten 
Eigenschaften, die der Plenterwald bei guter Regelung haben kann, 
ganzlich vermissen lieB. In vielen Waldgebieten waren der Mittelwald 
und ahnliche Bestandesformen, bei welchen von der Ausschlagfahigkeit 
des Laubholzes Anwendung gemacht wurde, haufig vertreten. 

2. Die leichte Kultur der Fichte. Abgesehen von sehr un
giinstigen, dem Frost und anderen Naturschaden in besonderem MaBe 
ausgesetzten Orten, kann die Fichte ohne den Schutz eines Bestandes
schirmes angebaut werden. Sie ist imstande, mit den auftretenden 
Standortsgewachsen erfolgreich zu konkurrieren. tTher den EinfluB, den 
ein Schirmbestand auf den Wuchs der Fichte ausiibt, gingen die An
sichten der Praktiker schon im 18. Jahrhundert ebenso auseinander, 
als es jetzt der Fall ist. Vorherrschend war aber doch die Ansicht, daB 
die yom Altholz befreite Flache fiir die junge Fichte die besten Wuchs
bedingungen darbiete. Namentlich war Beckmanns bekannte Schrift 
iiber die Holzsaat, wenn sie auch starke Widerspriiche hervorrief, von 
bleibendem EinfluB auf die Anschauungen der ausfiihrenden Forst
beamten. 

3. Eine Verstarkung erhielt das Bestreben, die Fichte kiinstlich 
anzubauen, durch die hohen Ertrage, welche sie erwarten lieB. Schon 
G. L. Hartig hat in seiner bekannten Schrift iiber die Kultur der BloBen 
und den finanziellen Erfolg des Anbaues verschiedener Holzarten den 
Nachweis iiber die giinstigen Folgen des Fichtenanbaues zahlenmaBig 
dargelegt. In der Praxis gewann die auf den Anbau der Fichte gerichtete 
Tatigkeit fortgesetzt an Boden. Charakteristisch sind in dieser Be
ziehung die Ergebnisse der Sachsischen Staatsforstverwaltungl. Durch 
den Abtrieb friiherer schlechter Laubholzbestande, in denen die Birke 
haufig vorherrschte, und die Auffassung der abgetriebenen Flachen mit 
Fichte und Kiefer ist nicht nur der Boden sehr verbessert, sondern es 
hat sich auch der Zuwachs durch den SchluB der jungen Bestande 
auBerordentlich gehoben. 

1m allgemeinen zeigt der kiinstliche Anbau der Fichte den gleichen 
oder einen ahnlichen VerIauf, wie der der Kiefer. Die altesten, aus dem 
14. und 15. Jahrhundert stammenden Nachrichten iiber Nadelholz
kulturen scheinen sich allerdings vorzugsweise oder ausschlieBlich auf 
die Kiefer zu beziehen. Aber spater wurde auch die Fichte, besonders 
in den Gebirgs- und Hiigellandern, starker zur Kultur herangezogen. 
Haufig sind die einzelnen Nadelholzarten aus den betreffenden Forst
ordnungen oder anderen Urkunden nicht sicher nachzuweisen. Die oft 
genannten "Dannensaaten" beziehen sich meist auf Fichte und Kiefer, 

1 Lommatzsch: Die Umwandlung geringen MittelwaIdes. Bericht liber die 
3. Hauptversammlung des D. F. V. zu Leipzig. 
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bisweilen auf Tanne, Fichte und Kiefer, ofter auch nur auf Kiefer. 
Der Wert der Fichte wurde zuerst in den nicht weit von schiffbaren 
Fliissen gelegenen Gebirgsforsten erkannt, wo sich friihzeitig ein Handel 
mit Bauholz entwickelte. Mit Riicksicht hierauf findet sich haufig die 
Bemerkung, daB die Buche moglichst griindlich beseitigt werden solIe. 
So heiBt es z. B. auf Grund einer Forstbesichtigung des Steinheider 
Forstes, "daB die in den Verjiingungen sich einfindenden Buchen je eher 
desto besser ausgehauen und verkohlt werden sollen; denn sie die jungen 
Tannen und Fichten unterdriicken1". Ahnliche Bestimmungen sind 
auch in anderen Forstordnungen enthalten. 

In der Gegenwart und jiingsten Vergangenheit hat das Urteil iiber 
die Kultur und den wirtschaftlichen Wert der Fichte eine wesentliche 
Anderung erlitten. In den Verordnungen mancher Staatsforstver
waltungen und in der waldbaulichen Literatur wird in einem Gegensatz 
zu der generalisierenden Richtung der zweiten HaUte des 19. Jahr
hunderts die Notwendigkeit einer Beschrankung des Anbaues der Fichte 
betont, und zwar so bestimmt, daB man den Beginn des 20. Jahrhunderts 
als einen Wendepunkt in dieser Beziehung wird bezeichnen diirfen. Die 
Ursache der jetzt vorliegenden Richtung liegt in den Erfahrungen, die 
im 19. Jahrhundert in vielen Wirtschaftsgebieten gemacht sind. Fol
gende Verhaltnisse waren dabei von EinfluB: 

1. Starke Naturschaden. Durch ihre flache Bewurzelung und 
bedeutende Hohe ist die Fichte der Sturmgefahr im besonderen Grade 
ausgesetzt, urn so mehr, je besser die Bonitat ist. Auch die Gefahren 
durch Anhang von Schnee, Reif usw. sind die von der Fichte ein
genommenen Lagen in besonderem Grade ausgesetzt. Die Schaden 
durch Pilze, welche an Stamm und Wurzeln Rotfaule verursachen, beein
trachtigen die Sicherheit der Betriebsfiihrung und des Ertrages. Am 
meisten sind die zahlreichen Insektenschaden von EinfluB (in erster 
Linie durch die Nonne) , gegen welche die Wirtschaft am wenigsten 
Vorbeugungsmittel zu ergreifen imstande ist. AIle diese Gefahren, so 
beachtenswert sie auch sind, geben keinen AulaB, den Anbau der Fichte 
auf Standorten, die ihren Anspriichen entsprechen, auszuschlieBen, wohl 
aber sie von zweifelhaften, namentlich von zu milden Lagen fern zu 
halten, die Anhaufung groBer, gleichaltriger Bestandesmassen zu ver
meiden und die Begriindung gemischter Bestande auf jede mogliche 
Weise zu fordern. 

2. Die klimatischen Verhaltnisse. _Die Fichte macht hin
sichtlich der wichtigsten Faktoren des Klimas, Warme und Feuchtigkeit, 
bestimmte Anspriiche, in hoherem Grade als die meisten anderen Holz
arten, als namentlich die Kiefer. Die Vorziige, die sie auf ihr entsprechen-

1 Freysold: Die Frankischen Walder im 16. u. 17. Jahrhundert 1904, S.96. 
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dem Standort besitzt, schwinden dahin und verwandeln sich in ihr 
Gegenteil, sobald einer dieser Faktoren ihren Anforderungen nicht ge
niigt. Die Erfahrungen, die bei der kiinstlichen Begriindung der Fichte 
gemacht sind, beweisen dies ebenso, wie die Tatsache der natiirlichen 
Bestandesgeschichte, welche ohne Zutun des Menschen zum Verschwin
den der Fichte gefiihrt haben. In dieser Beziehung ist das nordwest
deutsche Tiefland von besonderem Interesse. 

Von gleicher Bedeutung wie die Warme ist das Vorhandensein einer 
bestimmten Feuchtigkeitsmenge. Die Fichte stellt in dieser Beziehung 
unter den Hauptholzarten die hOchsten Anspriiche. Ihr Bedarf an 
Wasser ist am starksten, die dem Boden zuteil werdende Wasserzufuhr 
am geringsten. Da ein Teil der Niederschlage von den Zweigen auf
gefangen und ein anderer durch die N adeldecke am Eindringen in den 
Boden verhindert wird, so kommt von den Niederschlagen, die herab
fallen, nur ein Teil an den Boden selbst. Wie einfluBreich gerade dieser 
Umstand auf das Dasein und das Wachstum der Fichte gewirkt hat, 
zeigt die Tatsache, daB die regenarmen Gebiete Nordostdeutschlands von 
der Fichte fast ganzlich gemieden werden. 

3. Die Wirkungen, welche die Fichte ihrerseits auf den 
Boden ausiibt. Fiir den Betrieb der Forstwirtschaft gilt ganz allge
mein die Regel, daB der Waldboden durch die forsttechnischen MaB
nahmen nicht verschlechtert werden darf. Die Fichte kann aber fiir sich 
allein, in reinen Bestanden dieser Forderung nicht geniigen. Der un
giinstige EinfluB, den sie im Gegensatz zur Buche auf dem Boden ausiibt, 
ist von Ka u tzl eingehend begriindet worden. Insbesondere sind es die 
wichtigsten physikalischen Eigenschaften des Bodens, Durchliiftung und 
Frische, die hier in Betracht kommen. In der langsten Zeit des Be
standeslebens ist der Boden in Fichtenbestanden mit Moos und Nadeln 
bedeckt. Eine Moosdecke verhalt sich nur giinstig, so lange sie schwach 
bleibt; eine starke Moosdecke halt die Niederschlage vom Boden abo 
Noch schadlicher wirkt eine dichte Nadeldecke. Sie entwickelt sich 
um so starker, je kiihler das Klima ist und je mehr es dem Boden an 
tatigen Stoffen, namentlich an Kalk, fehlt. Mit einem solchen Mangel 
sind aber bekanntlich biologische Wirkungen verbunden, insbesondere 
das Ersterben der Kleinlebewelt, die im gesunden Boden von so wesent
lichem EinfluB auf die Wachstumserscheinungen ist. 

2. Bestandesformen. 
Auch bei der Fichte empfiehlt es sich, die Bestandesformen nach dem 

Gesichtspunkt der reinen und gemischten Bestande, der Gleichaltrigkeit 
und Ungleichaltrigkeit getrennt zu halten. 

1 Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1909, 1912. 
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a) Reine Bestiinde. 
Sie sind in den deutschen Forsten im groBen Umfang vertreten. 

Die Zusammensetzung der reinen Fichtenbestande wird zunachst durch 
die Art der Begriindung bestimmt, je nachdem diese durch Pflanzung, 
Saat oder natiirliche Verjiingung erfolgt. Sodann ist die Erziehung 
von EinfluB, besonders die Art und der Grad der Durchforstungen und 
Lichtungen. Einen besonderen Charakter erhalt die Bestandesform durch 
die Art, wie die Verjiingungsschlage geleitet werden. Ungleichaltrige 
Bestande treten namentlich in der Plenterform auf, die mit Riicksicht 
auf manche Naturschaden von bleibender Bedeutung ist. 

1. Der EinfluB der Begriindung auf die Bestandesform 
der Fichte. Die Begriindung der Fichte ist seither vorzugsweise auf 
kiinstlichem Wege bewirkt worden. Der Stand der Forstwirtschaft in 
der Gegenwart gibt aber AnIaB, auch bei der Fichte der Frage ihrer 
natiirlichen Verjiingung das Augenmerk zuzuwenden. 

Die innere und auBere Verfassung, welche die kiinstliche Begriindung 
einzelner Bestande zur Folge hat, hangt vorzugsweise davon ab, ob das 
Streben der Wirtschaft in hoherem MaBe auf die Herstellung einer 
groBeren Gleichheit oder einer groBeren Ungleichheit, als sie vorliegt, 
gerichtet werden soIl. Fiir die Ausfiihrung einer Fichtenkultur auf einer 
gegebenen Flache sind die Vorziige der Gleichheit fiir die einzelnen 
Teile dieser Flache in die Augen springend. Werden gute Pflanzen zur 
Kultur verwendet, wird diese mit Sorgfalt ausgefiihrt und machen sich 
keine storenden Einfliisse auf das Gedeihen der Pflanzen geltend, so ist 
das Ergebnis der Kultur ein vollig gleicher Bestand. Schlechte Kulturen, 
mangelhafte Pflanzen und Kulturschaden jeder Art, verursachen da
gegen Mangel, die Nachbesserungen erforderlich machen und zu Ungleich
heiten des begriindeten Bestandes Veranlassung geben. Wenn man aber 
groBe Waldgebiete unterdem Gesichtspunktder Gleichheitund Ungleich
heit betrachtet, so geben sich sehr beachtenswerte Gefahren zu erkennen, 
die als Folge der Gleichheit angesehen werden miissen. Aile Schaden 
durch Frost, Insekten, Brande, Sturm, Anhang usw. werden durch die 
Gleichheit der vorliegenden Bestande auBerordentlich erhOht. Es ergibt 
sich hieraus, daB man bei der Ausfiihrung der Begriindung von reinen 
Fichtenbestanden, stets eine doppelte Riicksicht zu nehmen hat, einer
seits auf ihre Gleichheit, andrerseits auf ihre Ungleichheit. 

Unter den Methoden der kiinstlichen Begriindung hat seit der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts in den meisten deutschen Wirtschaftsgebieten 
die Pflanzung an erster Stelle gestanden. So weit es sich um die Auf
forstung unbestandener Flachen handelt, wo Gefahren besonderer Art 
fiir die junge Fichte vorliegen, geschah dies zweifellos mit Recht, weil 
Saaten wegen ihrer langsamen Entwicklung langer von Frost, Ritze, 
Unkrautwuchs und anderen Schaden zu leiden haben. In gehOriger 
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Beschrankung haben aber Fichtensaaten den Vorzug, daB sie schwachere 
Stangen in groBerer Menge und Giite liefern als Pflanzungen. W 0 ein 
geniigender Schirmbestand vorhanden ist, oder leicht hergestellt werden 
kann, hat die Saat den Vorzug, daB ein solcher Schirm langer erhalten 
und dadurch dem Schaden durch Frost besser vorgebeugt werden kann. 
Auch die Raumungsschaden sind geringer. 

Die eingehendsten Untersuchungen iiber den EinfluB der Anbau
methode auf die Zusammensetzung der Bestande und der Ertrag, sind 
von der Sachsischen forstlichen Versuchsanstalt unter Leitung von 
Kunze durchgefiihrt worden. Die Ergebnisse zeigen die einer Erklarung 
kaum bediirftige, aber zu wirtschaftlichen Folgerungen unbrauchbare 
Erscheinung, daB die weitstandig begriindeten Bestande sich in Hohe 
und Starke vor den dichteren auszeichnen. Ein Vergleich der Bestiinde 
laBt ferner erkennen, daB die Stammgrundflachen nach der verschie
denen Begriindung nur wenig voneinander abweichen. In bezug auf die 
Holzmassenerzeugung ergibt sich, daB sich beziiglich des Hauptbestandes 
die weiten, beziiglich der Gesamtmasse die mittleren Verbande am 
giinstigsten verhalten. 

DaB der natiirlichen Verjiingung der Fichte auf Standorten, wo sie 
von Natur vorkommt, keine bleibenden Hindernisse entgegenstehen, 
lehrt die Geschichte vieler Bestande, die meist auf diesem Wege ent
standen sind. Auch in der Gegenwart fehlt es nicht an Beispielen, die 
beweisen, daB bei entsprechenden Wachstumsbedingungen auf natiir
lichem Wege gute Jungwiichse erzeugt werden konnen. Wo die er
forderlichen Bedingungen aber nicht vorliegen, hat der Versuch, von 
der natiirlichen Verjiingung Anwendung zu machen, in der Regel nach
teilige Folgen. Die dann doch erforderlichen Kulturen werden teurer 
und die Ergebnisse schlechter, als wenn sie, ohne daB ein solcher Versuch 
vorausgeht, durchgefiihrt werden. Deshalb zeigt die Geschichte der 
Fichtenwirtschaft in den meisten deutschen Staaten, daB sich die 
Praxis mehr und mehr von der natiirlichen Verjiingung entfernt und der 
kiinstlichen Bestandesbegriindung zugewandt hat. -

2. Der EinfluB der Durchforstung auf die Bestandesform 
der Fichte. Die Durchforstung der Fichte, wie sie im groBten Teil 
der deutschen Forsten lange Zeit vertreten war, erscheint zunachst als 
eine sehr einfache MaBnahme: Herausnahme der unterdriickten und 
zuriickgebliebenen Stamme unter Erhaltung des Bestandesschlusses. 
Die so bestimmte Niederdurchforstung hat, soweit nicht Naturschaden 
Anderungen bewirkten, an vielen Orten seither fast ausschlieBlich 
Geltung gehabt. Sie wurde von G. L. Hartig fiir fast aIle Holzarten 
vertreten. 1m Gegensatz zu Hartig stellte H. Cotta die Regel auf: 
Man fange die Durchforstungen friiher an, als sich das Holz gereinigt 
hat; man lasse in den jungen Bestanden die Stamme gar nicht zum 
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Unterdriicktwerden kommen; man wiederhole die Durchforstungen, so 
oft als es nur irgend m6glich ist. Obwohl nun Cotta seine Durchforstungs
regeln eingehender begriindet hat, als es von Hartig und seinen Nach
folgern geschehen ist, hat das Durchforstungsverfahren des letzteren in 
der spateren Praxis doch weit mehr Anwendung gefunden. 

Auch auf die Art der Durchforstung laBt sich der Gedanke des 
Strebens nach Gleichheit und Ungleichheit anwenden. Jeder Bestand, 
der durchforstet werden solI, gibt AnlaB zu der "Oberlegung, ob die 
Durchforstung im Sinne einer gr6Beren Gleichheit oder einer gr6Beren 
Ungleichheit bewirkt werden solI. AIle Grade der Niederdurchforstung 
bef6rdern die Gleichheit der Bestande. Die Hochdurchforstung wird 
dagegen durch die Forderung der Ungleichheit bestimmt. Eine v6llige 
Gleichheit der Bestandesbildung kann, ebenso wie es beim Normal
zustand der Forsteinrichtung der Fall ist, auf die Dauer nicht hergestellt 
und aufrecht erhalten werden. Es ist daher ein natiirlicher Fortschritt 
der neueren Zeit, daB die den Durchforstungsbetrieb beherrschenden 
Gedanken bis zu einem gewissen Grade auf die Herstellung von un
gleichen Stammen gerichtet worden sind. Selbst in gesunden und ganz 
regelmaBigen Bestanden bilden sich von friihester Jugend an Ungleich
heiten der einzelnen Stamme aus; es entstehen Vorwiichse, Zwiesel, 
Gipfelbriiche, von Pilzen und Insekten befallene Stamme u. a. Die 
Durchforstungsverfahren, welche in der neueren Zeit in der Praxis 
zunehmenden EinfluB gewonnen haben, sind durch die Forderung einer 
richtigen Wiirdigung der Ungleichheiten der Krone und des Schaftes 
ausgezeichnet. 

3. Der EinfluB von Lichtungen. Die Forstgeschichte des 
19. Jahrhunderts laBt erkennen, daB auch bei der Fichte Bestrebungen 
stattgefunden haben, die dahin gerichtet waren, ihren Starkezuwachs 
zu beschleunigen und die Rentabilitat zu heben. Allerdings ist bei del' 
Fichte weniger AnlaB zu lichtenden Hieben gegeben, als bei den anderen 
Hauptholzarten des deutschen Waldes. Es sind physische, 6konomische 
und waldbauliche Griinde, welche die Anwendung del' Lichtung be
schranken. Zu jenen geh6rt vorerst die geringe Fahigkeit del' Fichte 
zur Anlegung von Lichtungszuwachs, insbesondere in den h6heren 
Altersstufen, was sich in Mischbestanden von Fichte, Tanne und Buche 
zu erkennen gibt. Hierzu kommt die Gefahrdung durch Sturm, die an 
vielen Orten die Umlichtung der Fichte auf gr6Beren ungeschiitzten 
Flachen verbietet. In 6konomischer Hinsicht kommt in Betracht, daB 
die Wertzunahme des Fichtenstammholzes friiher aufhort als bei Kiefer 
und Laubholz und daB es bei der Fichte mehr auf die Verstarkung del' 
oberen Teile des Stammes ankommt als auf die der unteren. Der Lich
tungszuwachs ist aber im unteren Teil der Stamme starker als im 
oberen. 
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Von den Bestandesformen, bei welchen von der Lichtung Anwendung 
gemacht worden ist, seien hier die Verfahren von G. Wagener, Vogi 
und Borgmann hervorgehoben. 

Wagener l hat im 6. Abschnitt seiner bekannten Schrift die Ergebnisse 
der Holzmassen und Werterzeugung bei geschlossener und geraumiger 
Haltung der Bestande verglichen, wobei haufig auf die Fichte bezug 
genommen ist. Er kommt zu dem Ergebnis, daB durch die Einengung 
der Kronen, wie sie im 19. Jahrhundert vorherrschend war, die Massen. 
uild Werterzeugung auBerordentlich beeintrachtigt wiirde. Wagener 
vertrat zunachst die Ansicht, daB die Lichtung friihzeitig erfolgen miisse. 
Wenn die Fichtenbestande zwei Drittel der Grundflache der iiblichen 
Ertragstafeln erreicht haben, ist die Lichtung vorzunehmen, und zwar 
so stark, daB die Stamme 20 Jahre lang freie Entwicklung finden 
konnen. Spater hat Wagener einen konservativeren Standpunkt ver· 
treten. 

Bessere Nachweise iiber den Erfolg des Lichtungszuwachses als von 
Wagener sind durch das von Vogl2 vertretene, in langjahriger Wirt
schaftsfiihrung angewandte Verfahren erbracht worden. Bei diesem 
sollen die meist mit Tannen gemischten Fichtenbestande, nachdem sie 
einer maBig begonnenen, starker fortgesetzten Durchforstung unter
legen haben, so gelichtet werden, daB im Alter von 50 bis 70 Jahren 
etwa 50 bis 20% der Masse, 40 bis 50% der Stammzahl in gleichmaBiger 
Verteilung entfernt werden. Der Hieb trifft grundsatzlich zuriickgeblie
bene Stamme, so daB der bleibende Bestand aus herrschenden, gleich
maBig bekronten, widerstandsfahigen Stammen gebildet wird. Die 
Lichtungen werden dann allmahlich fortgesetzt. Beim SchluB des 
Umtriebs sollen etwa 250 Stamme mit je 2,5 fm vorhanden sein. Der 
Betrieb ist hiernach durch stetige Hiebsfiihrung ausgezeichnet. Die Zeit 
des Einlegens der Lichtungen entspricht den physiologischen Eigen
schaften der Fichte, die im angegebenen Alter noch fahig ist, vom 
Lichtungszuwachs erfolgreich Anwendung zu machen, wahrend sie 
bekanntlich spater ganz im Gegensatz zur Tanne in dieser Hinsicht sehr 
zuriickgeht. 

Mit dem Betriebe Vogis nahe verwandt ist die von Forstmeister 
Borgmann3 in der Oberforsterei Oberaula eingefiihrte horst· und 
gruppenweise Lichtwuchsdurchforstung der Fichte. Sie befindet sich 
mit dem Betriebe Vogis annahernd in "Obereinstimmung beziiglich des 
Grades der Lichtung und des Alters, in welchem die lichtenden Hiebe 

1 Der Waldbau und seine Fortbildung 1884. 
2 Eine eingehende Darstellung des Voglschen Betriebs habe ichim Jahrg. 1901 

der Zeitschrift f. Forst. u. Jagdw. niedergelegt. 
3 Borgmann, H.: Allgem. Forst. u. Jagdz. 1893 u. 1895; Borgmann, W.: 

Kronenfreihieb u. Lichtwuchsbetrieb der Fichte 1897. 
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eingelegt werden. Borgmann gibt fur die Einfiihrung derselben das Alter 
von 50 bis 65, Vogi das von 50 bis 70 Jahren an. Abweichend ist dagegen, 
daB Vogi den Lichtungszuwachs auf der ganzen Flache, wirksam sein 
laBt, wahrend Borgmann Horste von rundlicher oder sechseckiger Form 
in die bis dahin geschlossen erzogenen Bestande einlegt. Die in Licht
stand zu bringenden, am besten veranlagten Stamme sollen in Horste 
und Gruppen vereinigt werden, die von einander durch dunkler zu 
haltende Bestandesteile getrennt werden. Die Lichtstandstellung solI 
von der Mitte dieser Horste aus, maBig beginnend sich allmahlich ring
formig nach dem Umfang zu fortsetzen. Die Anlage solcher bis 10 Ar 
groBer Horste und Gruppen solI in 50 bis 55 jahrigen, bisher maBig durch
forsteten Bestanden bewirkt und diese Horste selbst unter Zuweisung der 
besten Bodenstellen so ausgewahlt werden, daB bis zu zwei Drittel der 
Gesamtflache von ihnen bedeckt sind. 

Die hier genannten Bestandesformen enthalten zweifellos Keime des 
Fortschrittes, die in Zukunft noch wirksamer als es seither der Fall 
war, werden konnen. Sie sind eine berechtigte Reaktion gegen die 
Schablone der friiheren Generalregeln mit dem strengen Verbot der 
Unterbrechung des Kronenschlusses. Ein Ruckblick auf die Geschichte 
dieser und verwandter Betriebsformen wird aber zu der "Oberzeugung 
fuhren, daB die MaBnahmen, welche auf die Ausfiihrung von Lichtungen 
gerichtet sind, bei der Fichte nur ortlich begrenzte Bedeutung haben. 
Die Fahigkeit zur natiirlichen Verjiingung, die Mischung mit anderen 
Holzarten, insbesondere mit Tanne und Buche, die Sturmgefahr, die 
Neigung des Bodens zur Verunkrautung und andere Verhaltnisse sind 
dabei von EinfluB. 

Zu den Bestandesformen, die durch Lichtungen oder Lockerung 
charakterisiert werden, mussen endlich auch die in der "Oberfiihrung zu 
Laubholz begriffenen Fichtenbestande gezahlt werden. Fiir sie gilt im 
allgemeinen das unter III. fiir die Kiefer Bemerkte. 1m Laufe des 
19. Jahrhunderts sind manche ruckgangige Laubholzbestande in Fichten 
umgewandelt worden. Wo nun aber der Standort der Fichte auf die 
Dauer nicht entspricht, ist eine Ruckumwandlung in Laubholz angezeigt, 
die am besten unter dem gelockerten Schirm der Fichte vorgenommen 
wird. 

4. In der V erj ungung begriffene Bestande. Einen sehr 
wesentlichen EinfluB auf die Bestandesform der Fichte ubt die Art 
der Schlagstellung bei der Verjiingung aus. Um sie in der vorliegenden 
Richtung zu kennzeichnen, ist sowohl die auBere Gestaltung der Be
standesformen, namentlich die Richtung, Aneinanderreihung und Aus
dehnung der Schlage, als auch ihre Verfassung im Inneren zu begriinden. 
Soweit nicht besondere Ursachen zu Abweichungen vorliegen, solI sich 
unter gleichmaBigen Terrainverhaltnissen die Form der Schlage der 
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rechtwinkligen tunlichst nahel'll. Die Richtung der Seiten wird in erster 
Linie dadurch bestimmt, daB die Schlage den gefahrlichsten Wirkungen 
der N atur, die durch Sturm und Sonne erfolgen ki:innen, entgegengefUhrt 
werden. Aber besondere Verhaltnisse ki:innen AnlaB zu Abweichungen 
der Schlagform und Richtung geben. Den starksten Stiirmen kann 
durch die Anwendung der Form eines Keils, der die Spitze der Haupt
sturmrichtung entgegenstellt, entgegengetreten werden. In welligem 
Terrain sind die Mittellinien haufig auf die seitlichen Liicken zu legen, 
von denen aus die Verjiingungshiebe nach den begrenzenden Mulden 
gefUhrt werden. Als Verjiingungsverfahren sind der gleichmaBige 
Schirmschlag, der Blendersaumschlag, der Kahl- und Saumschlag mit 
kilnstlicher Begriindung, sowie der Horst- und Kulissenhieb hervor
zuheben. 

DaB die natiirliche Verjiingung unter Schirm bei entsprechenden 
Bedingungen von guten Erfolgen begleitet sein kann, zeigen viele 
Althi:ilzer, die auf diesem Wege entstanden sind. Der Riickblick auf 
die Wirtschaftsgeschichte laBt aber erkennen, daB im Laufe derselben 
die natiirliche Verjiingung fast iiberan zuriickgetreten ist, wahrend die 
kiinstliche, in erster Linie die Pflanzung, eine Zunahme erhalten hat. 
G.L.Hartig vertrat, seinen allgemeinen Regeln entsprechend, auch bei 
del' Fichte die natiirliche Verjiingung. H. Cotta ist ein entschiedener 
Gegner des Generalisierens; er will auch in del' vorliegenden Frage 
stets die i:irtlichen Verhaltnisse beriicksichtigt wissen. Hundeshagen 
vertritt, Hartig folgend, in seiner Produktionslehre fiir die Fichte mit 
Entschiedenheit die Naturverjiingung. Abel' die spateren waldbaulichen 
Schriftsteller, insbesondere Pfeil, K. Heyer, Burchardt, Grebe, 
Danckelmann u. a. stehen iibereinstimmend auf dem Standpunkt, daB 
die kiinstlicheBestandesbegriindung, insbesondere diePflanzung, bei del' 
Fichte del' Vorzug verdiene. Ahnlich lauten die Kundgebungen in den 
Versammlungen deutscher Forstmanner und in den Anordnungen der 
Staa tsforstverwal tungen. 

Erst in del' neueren Zeit haben sich sowohl in der forstlichen Literatur 
als auch in del' Praxis entschiedene Stri:imungen gegen den Kahlschlag 
gebildet. An del' Spitze ihrer Vertreter steht Borggreve, der unter 
Bezugnahme auf G. L. Hartig die natiirliche Verjiingung bei del' Fichte 
allgemein und entschieden vertritt. Auch Gayer hat diese empfohlen. 
Seit jener Zeit ist die Frage der natiirlichen Verjiingung nicht nur in 
del' forstlichen Literatur·fortgebildet, wie aus den anregenden Schriften 
und Aufsatzen von Wagner, Menzel, Kautz, Augst, Engler u. a. 
zu ersehen ist, sondern es treten auch dem reisenden Forstwirt Beispiele 
gelungener Naturverjiingung in zunehmendem MaBe entgegen. 

Die Schwierigkeit, die Fichte auf groBen Flachen gleichmaBig zu 
verjiingen, und das Streben, die Schaden, die in gri:iBeren Schirmschlagen 
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durch die Wirkungen der Natur, durch Fallen und Riicken veranlaBt 
werden, zu vermeiden, haben dazu gefiihrt, die Verjiingung nicht auf 
der ganzen Flache einer groBeren Abteilung gleichmaBig vorzunehmen, 
sondern in der Form von Schmalschlagen, die allmahlich, meist streifen
weise, aus einer dunkleren in eine lichtere Stellung gebracht werden. 
Die erfolgreichste Frucht der dahingehenden Einsicht ist Wagners 
Blendersaumschlag. Er hat durch die Begriindung der Verjiingungs
richtung und die Forderung der Stetigkeit, des allmahlichen Fort
schreitens durch seinen Urheber eine so griindliche Darstellung erfahren, 
daB von einem weiteren Eingehen auf ihn an dieser Stelle Abstand 
genommen wird. 

Als ein fiir die Bestandesform wichtiges Verfahren der Bestandes
begriindung ist ferner auf den Femelschlagbetrieb Gayers hinzuweisen. 
Dieser hat bekanntlich seine wesentlichste Aufgabe in der Begriindung 
von Mischbestanden. Soll von mehreren miteinander zu mischenden 
Holzarten die eine gegen die andere begiinstigt werden, so kann dies 
nicht wirksamer geschehen als dadurch, daB die im Wuchse zu fordernde 
einen Vorsprung erhalt. Im Bereich der Fichte ist dies in erster Linie die 
anspruchsvollere Buche. Ganz anders aber liegen die Verhaltnisse, wenn 
es sich, wie hier unterstellt war, um reine Fichtenbestande handelt. 
Alsdann ist kein Grund vorhanden, Ungleichheiten der Wachstums
bedingungen fiir die einzelnen Teile der Schlage absichtlich herbeizu
fiihren. In reinen Fichtenbestanden findet das Femelschlagverfahren 
keine Stelle. 

Noch weniger als die Anlage von freien oder stark gelichteten Forsten 
sind fiir die Fichte Kulissenhiebe empfehlenswert. Es ist ein Verdienst 
von B 0 r g g rev e , zuerst eine eingehende Kritik der Kulissenschlage den 
Fachgenossen gegeben zu haben. Bestandes- und Bodenverhaltnisse, 
Alt- und Jungholz zeigen auf den Kulissen ahnliche Erscheinungen wie 
horstweise frei gehauene Flachen. Auf den zuerst kahlgehauenen Streifen 
werden die Kulturen oder Verjiingungen durch den senkrecht freien, 
seitlich geschiitzten Stand im Wuchse gefordert. Aber die von Borggreve 
geltend gemachte Tatsache, daB in dem gleichen Grade, wie sich auf den 
Kahlstreifen die Vorteile dieser ungleichen Schlagstellung haufen, fiir 
die zunachst stehen bleibenden Vollbestandstreifen aber die Nachteile 
der Bestandesoffnung zur Geltung kommen, hat ihre Richtigkeit iiber
all, wo die Kulissen eingefiihrt wurden, bestatigt. 

Ein umfassender Blick auf die geschichtliche Entwicklung der deut
schen Forsten und ihre tatsachlichen Zustande laBt keinen Zweifel dar
iiber, daB von der natiirlichen Verjiingung die Fichte iiberall, wo die 
erforderlichen Bedingungen vorliegen, in weitgehendem Umfang An
wendung gemacht werden kann. Wo aber diese Bedingungen nicht vor
liegen, wie es insbesondere bei starken Bodeniiberziigen, starken Humus-
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auflagerungen, auf nassen und trockenen Boden sowie bei ungeniigenden 
Niederschlagen meist der Fall ist, muB zur kiinstlichen Begriindung ge
griffen werden. Die allgemeine Regel des stetigen Fortschreitens der 
Verjiingung gilt auch hier, so daB in bezug auf die raumliche Ordnung 
Gegensatze zwischen natiirlicher und kiinstlicher Begriindung nicht vor
liegen. Je nach der Ausdehnung der Schlagflachen sind schmale Kahl
schlage und GroBkahlschlage zu unterscheiden. In der Theorie sind die 
Vorziige der schmalen Schlage bei der Fichte stets anerkannt worden, 
allein in der Praxis sind die wiinschenswerten Grenzen ihrer Ausdehnung 
haufig iiberschritten. 

5. Der Fichtenplenterwald. Die UngleichaItrigkeit der Bestan
desbildung tritt am entschiedensten im eigentlichen Plenterwald hervor, 
auf den hier mit Riicksicht auf das Vorkommen der Fichte im Hoch
gebirge und manche Bestrebungen der Neuzeit kurz eingegangen wird. 
Obrigens entspricht der Plenterwald der Fichte in reinen Bestanden 
unter den in Deutschland vorherrschenden Standortsverhaltnissen 
weder in natiirlicher noch in okonomischer Beziehung. Von Natur bildet 
sich, wo die Bedingungen fiir verschiedene Holzarten vorliegen, ein. 
Mischwald, in dem im Bereiche der deutschen Gebirgsforsten auch Tanne, 
Buche und evtI. noch andere Laubholzer eine Stelle finden. In okonomi
scher Hinsicht aber steht bei der Fichte die Bedeutung der geschlossenen 
Erziehung, abgesehen von Schutzwaldungen, so sehr im Vordergrund, daB 
der eigentliche Plenterwald nur selten in Frage kommt. 

Die eingehendste Darstellung, die iiber den reinen Fichtenplenter
wald vorliegt, verdanken wir Wessely. Ihm stand in den osterreichi. 
schen Alpen ein weit groBeres Anschauungsgebiet zu Gebote, als es in 
Deutschlands Gebirgswaldungen vertreten ist. Wessely gibt ein sehr an
schauliches Bild von den Verhaltnissen des Plenterwaldes. Nach den 
Beschreibungen, die er gibt, treten auch im Fichtenplenterwalde be
stimmte StarkekIassen weit mehr hervor, als man nach den iiblichen Be
griffen, die fiir den Plenterwald gegeben werden, annimmt. Man diirfe 
nicht glauben, er bestande aus abwechselnd neben einander liegenden 
Flecken oder Gruppen von Jung-, Mittel. und Altholz. Nichts weniger 
als das. DerwohlbetriebenePlenterwaldist einnahezu volliggeschlossenes. 
Hochholz, welchessich von den gewohnlichen gleichaltrigen Altbestanden 
nur dadurch unterscheidet, daB seine Stamme nicht so gleich stark sind 
und daB dazwischen auch einzelne Reidel und Stangen stehen und stellen
weise auch sparlicher Jungwuchs anzutreffen ist. Verwandte Beispiele 
treten dem reisenden Forstwirt auch an anderen Orten haufig entgegen. 

b) Gemischte Bestiinde. 

Trotzdem die Fichte, wie ein Blick auf die jetzigen Zustande der 
deutschen Forsten zeigt, nach ihrer Stamm- und Kronenform zur Bil-
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dung von reinen Bestanden sehr befahigt ist, geben doch die vielen Ge. 
fahren, denen diese ausgesetzt sind, und die Wirkungen, die sie auf den 
Bodenzustand ausiiben, allen. AnlaB, der Herstellung gemischter Be
stande das Augenmerk zuzuwenden und ihre anerkannten Vorziige zur 
Tat werden zu lassen. Die Erfahrungen, die in dieser Richtung gemacht 
sind, und die Untersuchungen, die iiber ihr Verhalten stattgefunden 
haben, geben so vielseitige Belege fiir den giinstigen EinfluB richtig voll. 
zogener Mischungen, daB eine besondere Begriindung an dieser Stelle 
nicht notig erscheint. Nach der Geschichte der seitherigen Wirtschaft 
sind folgende Mischungen der Fichte besonders hervorzuheben. 

1. Mit weichen Laubholzarten. Wie in den natiirlich entstan
denen Waldern, so bildet sich diese Mischung, ohne daB sie beabsichtigt 
wird, auch in wirtschaftlich behandelten Forsten aus. Birken, Aspen, 
Erlen u. a. Weichholzer konnen sich aber gegen die stark bekronte, 
Boden und Luftraum fiir sich ausnutzende Fichte auf die Dauer nicht 
behaupten. Bei der Art ihrer Behandlung muB stets beachtet werden, 
daB die weichen Laubholzer der Fichte in der Jugend einen wohltatigen 
Schutz gegen manche Gefahren, insbesondere gegen Frost, gewahren 
und daB die Laubholzmischung auf den Boden in Fichtenbestanden von 
giinstigem EinfluB ist. Deshalb sind die sich einfindenden Weichholzer 
nicht, wie es friiher oft geschah, zu vertilgen, sondern nur auf ein un
schadliches MaB zu beschranken. 

2. Mit harten lichtkronigen Laubholzern. Sie verlangen 
samtlich eine freie Entwicklung ihrer Kronen. Dieser Forderung kann 
aber in der unmittelbaren Umgebung von Fichten gleichen Alters nicht 
entsprochen werden. Hierdurch wird die Bedeutung dieser Mischung 
sehr beschrankt. Nach der seitherigen Geschichte und den vorliegenden 
Waldzustanden hat unter den harten Laubholzarten die Eiche am meisten 
Bedeutung. Ihre Mischung mit der Fichte tritt in sehr verschiedenartiger 
Weise auf, so daB ein reiches geschichtliches Material zur ihrer Beurteilung 
im Walde vorliegt. Aile Arten von Einzelmischungen der Eiche sind, 
ebenso wie Mischungen in Reihen und kleinen Horsten ungeeignet. Will 
man die Eiche im Bereich der Fichte erhalten, so muB ihr Anbau in 
groBen Horsten durchgefiihrt werden. Hier kommt aber der eigentliche 
Vorzug, den die Mischung von Licht· und Schattenholzarten haben 
soll, ganz in Wegfall. Daher ist an vielen Orten im vorigen Jahrhundert 
die ungleichaltrige Mischung beider Holzarten zur Ausfiihrung gebracht. 
Zum Unterbau der Eiche ist aber die Fichte eine durchaus ungeeignete 
Holzart. Sie schlieBt Warme und Feuchtigkeit yom Boden ab und damit 
diejenigen Faktoren, auf welche zur ErzeugunKguten Eichenholzes be
sonderer Wert gelegt werden muB. Das im wesentlichen abgeschlossene 
Ergebnis aller hierher gehorigen Erwagungen geht dahin, daB Eiche und 
Fichte zwei Holzarten sind, die man in keiner Form miteinander mischen 
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darf. Beide stellen insbesondere hinsichtlich der Warme und der Feuch
tigkeit so verschiedene Anspriiche, daB sie auf demselben Standort nie
mals die erforderlichen Wachstumsbedingungen finden. Ein Standort, 
der fiir die Eiche passend ist, taugt nicht fiir die Fichte und umgekehrt. 

3. Mit der Buche. Fiir den groBten Teil der deutschen Gebirgs
forsten ist die Mischung von Fichte und Buche die wichtigste Bestandes
form. FUr eine weitgehende Ausfiihrung derselben spricht zunachst der 
Umstand, daB sie von Natur in den mitteleuropaischen Gebirgsforsten 
in groBem Umfang vorkommt. Aile geschichtlichen Forschungen fiihren 
zu der Erkenntnis, daB die Buche im Harz, im Erzgebirge, im Thiiringer 
Wald u. a. Gebirgsforsten friiher starker vertreten war, als es in der 
Gegenwart unter dem EinfluB des Kahlschlags der Fall ist. Auch lehrt 
der geschichtliche Riickblick, daB sie friiher unter dem Schutz des alten 
Plenterwaldes in groBerer Hohe als jetzt bestandbildend vorkam. 

Die Bedeutung der Mischung von Fichte und Buche liegt in erster 
Linie in dem giinstigen EinfluB, den die letztere auf den Boden ausiibt; 
sodann in der hoheren Massen- und Werterzeugung; endlich in der groBe
ren Sicherheit der Wirtschaftsfiihrung. Die giinstige Wirkung, welche 
die Buche, auch wenn sie nur schwach vertreten ist, auf den Boden in 
Fichtenbestanden ausiibt, ist von Kautz! auf Grund treffender Beob
achtungen in der langjahrigen eigenen Wirtschaft dargelegt worden. Die 
sich krauselnden Buchenblatter liefern fiir die den Humus zersetzenden 
und die Verwitterung fOrdernden Elemente, Luft und Feuchtigkeit, 
weit bessere Aufnahmebedingungen als die Nadeldecke der Fichte. DaB 
die Holzmassenerzeugung durch Mischung mit der Buche gehoben werden 
kann, wird als Ergebnis der Beobachtungen und Erfahrungen in vielen 
deutschen Gebirgsforsten in Zukunft voraussichtlich mehr und mehr 
bestatigt werden. FUr einzelne normale Bestande sind allerdings auf 
Grund korrekter Untersuchungen gegenteilige Folgerungen gezogen 
worden. Allein hieraus kann man nicht ohne weiteres bindende Folge
rungenfiir die Praxis ziehen. Den genannten Untersuchungen liegen regel
maBige Bestande jiingeren Alters zugrunde; die groBe Wirtschaft hat es 
aber mit Bestanden zu tun, die durch die Wirkungen der organischen 
und anorganischen Natur gelitten haben, wodurch Abweichungen des 
wirklichen Zuwachses vom normalen unausbleiblich sind. 

Die Herstellung der Mischung von Buche und Fichte gestaltet sich 
verschieden, je nachdem beide Holzarten in den zu verjiingenden Be
standen bereits vorhanden sind, oder ob es s.ich urn die Einfiihrung der 
Buche in reine Fichten handelt. Was die Wirtschaftsziele betrifft, so 
kommt es darauf an, ob Bestande mit Buche als Hauptholzart erzogen 

1 Zeitschrift f. Forst- u. Jagdw. 1909 ("Die Buche ist durch wirtschaftliche 
Vernachlassigung von oben nach unten verdrangt.") 
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werden sollen oder ob die Fichte die Hauptholzart ist, der eine Bei
mischung von Buche zum Schutz des Bodens gegeben werden solI. 

Sind beide Holzarten in den zu verjiingenden Bestanden vertreten, 
so konnen unter giinstigen Verhaltnissen beide auf natiirlichem Wege 
verjiingt werden. Die Buche samt sich in Mischbestanden mit empfang
lichem Boden leicht an und die Fichte folgt ihr sobald die Lichtung 
etwas weiter vorgeschritten ist und der Boden seine Empfanglichkeit 
fiir die Aufnahme des Samens bewahrt hat. 

1st die natiirliche Verjiingung fiir beide Holzarten nicht herzustellen, 
so muB sie in der Regel auf die Buche beschrankt werden. In die natiir
lichen Buchenverjiingungen wird dann die Fichte auf kiinstlichem Wege, 
meist durch Pflanzung, eingefiihrt. Je nach den Wirtschaftszielen kann 
dies in sehr verschiedener Weise geschehen. Seither ist meist so verfahren 
worden, daB die Fichte nur auf die unbesamt gebliebenen Stellen, auf 
Rander und Holzaufbereitungsplatzen eingebracht wurde. Wird aber 
das Wirtschaftsziel auf die Fichte, als die in okonomischer Hinsicht 
wertvollere Holzart, gerichtet, so miissen die Buchenverjiingungen 
rechtzeitig und systematisch mit Fichte durchpflanzt werden. Friih
zeitige Raumung des alten Holzes ist hier selbstverstandliche Regel, auch 
wenn die junge Buche in manchen Jahren vom Frost zu leiden hat. 

In Fichtenbestanden, denen die Buche vollstandig fehlt, muB diese, 
soweit es die gegebenen Verhaltnisse gestatten, kiinstlich eingefiihrt 
werden. Die Art der Mischung wird durch die waldbaulichen Eigen
schaften beider Holzarten bestimmt. Die Buche bedarf zu ihrer Erhal
tung des Schutzes; auf ungeschiitzten, freien Flachen wird sie an den 
meisten Orten durch Frost, Hitze und Unkrautwuchs verdrangt. Den 
angegebenen Verhaltnissen wird am besten dadurch Rechnung ge
tragen, daB die Buche einen Altersvorsprung erhalt, indem sie einige 
Jahre vor den Endhieben in das noch unangehauene Altholz eingefiihrt 
wird. 

4. Mit der Tanne. Diese hat vor der Fichte den wesentlichen Vor
zug, daB sie von manchen Gefahren (Insekten, Sturm u. a.) weniger be
troffen wird, daB sie sich leichter natiirlich verjiingt und daB ihr Zuwachs 
in den hoheren Altersstufen, namentlich in den zur Verjiingung heran
gezogenen Bestanden, starker und anhaltender ist. Gemischte Bestande 
von Fichte und Tanne gewahren infolgedessen mehr Sicherheit und er
hohen die Massenerzeugung. Bei entsprechenden Bedingungen verjiingt 
sich die Tanne, wenn im Boden keine Hindernisse, wie z. B. durch Humus
sauren vorliegen, noch unter fast vollem SchluB der Fichte meist in der 
Form von Horsten. Die Fichte wird nach vollzogener Raumung auf 
kiinstlichem Wege in Bestand gebracht; nur unter giinstigen Bedingun
gen darf man auch bei ihr eine natiirliche Verjiingung erwarten. Liegt 
kein Samen erzeugendes Tannenaltholz vor, so ist der Anbau der Tanne 

Martin, Geschlchtliche Methode. 6 
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kiinstlich zu bewirken. Wegen wes langsamen Jugendwuchses und 
mit Riicksicht auf die Gefahren, denen sie ausgesetzt ist, mu.B sie durch 
Voranbau unter Schirm, Wahl starker Pflanzen, Zuweisung besserer 
Bodenstellen und Schutz gegen Wild begiinstigt werden. 

5. Mit der Kiefer. Die Mischung von Fichte und Kiefer wurde 
bereits unter III (Kiefer) behandelt. Sie hat ihre besondere Bedeutung, 
wo kein ausgesprochener Standort, weder fiir die Fichte noch fiir die 
Kiefer, vorliegt. Es gehoren hierher namentlich Boden, die fiir die 
Fichte zu trocken, fiir die Kiefer zu fIachgriindig sind. Im wechselnden 
Gelii.nde, wo Erhohungen und Vertiefungen von groBerer und geringerer 
Ausdehnung miteinander wechseln, nimmt die Mischung naturgemaB 
einen horstweisen Charakter an. Sind Boden und Lage gleichmaBig und 
befindet sich der Standort an den Grenzen gedeihlichen Fichtenwuchses, 
so kann eine befriedigende Mischung haufig dadurch erzielt werden, daB 
beide Holzarten von vornherein gleichzeitig miteinander zum Anbau 
gelangen. Ausfiihrung von gemischten Streifen- und Vollsaaten, Durch
setzen der FichtenpfIanzungen mit Kiefernsaaten, Ausbesserung mangel
hafter Fichtenkulturen mit der Kiefer durch Saat und PfIanzung sind" 
haufig vertretene Bestandesbilder. Die weitere Behandlung solcher 
Mischbestande erfolgt derart, daB nach den Beobachtungen, die im 
Laufe der Zeit gemacht werden, die eine oder die andere der beiden 
Holzarten zur Hauptholzart gemacht wird. 

6. Mit der Larche. Sie ist trotz der vielen MiBerfolge, die ihr An
bau gehabt hat, auch fiir die deutsche Forstwirtschaft eine Holzart von 
bleibender wirtschaftIicher Bedeutung. Den vorliegenden schlechten 
Ergebnissen stehen auch sehr gute gegeniiber. Im Hochgebirge tritt sie 
in Mischung mit der Fichte in meist raumen Bestanden unregelmaBige 
Horste bildend auf. Im Standortsgebiet der Fichte hat sie aber als 
deren Mischholz nur beschrankte Bedeutung. Die Larche leidet, wenn 
die Fichte in die Periode schnellen Wachstums gelangt ist, durch diese 
stark beschattende, die Kronenentwicklung hemmende Holzart. W 0 ent
sprechende Entwicklungsbedingungen vorliegen, wird die Larche meist 
besser in Mischung mit der Buche erzogen, in deren Gesellschaft die 
wichtigste Bedingung fiir ihr bleibendes gesundes Wachstum, namIich 
die allseitige Freiheit ihrer Krone langer erhalten bleibt als in der Um
gebung der herrschsiichtigen Fichte. 

7. Umwandlungsbestande. Da die Fichte infolge der Umwand
lung riickgangig gewordener Laubholzer oder aus anderen Griinden nicht 
selten auf Standorten angebaut ist, die ihr dauernd nicht entsprechen, 
so ist die Wirtschaft haufig vor die Aufgabe gestellt, Fichtenbestande 
in andere Holzarten iiberzufiihren. In erster Linie kommen solche 
Standorte in Betracht, die der Fichte die zu ihrem Gedeihen erforderIiche 
Feuchtigkeit nicht darbieten, wie milde Lagen mit nicht geniigenden 
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Feuchtigkeitsquellen. Hier befindet sich die Fichte nicht auf ihrem natur
gemi:i.Ben Standort und mit der Gefahr, daB die Wirtschaft durch hOhere 
Gewalt umgestoGen wird, muB gerechnet werden; daher ist eine Umwand
lung angezeigt. Auf den lehmreichen BOden steht fiir dieselbe die Eiche 
an erster Stelle. Die wichtigste Holzart aber, welche die bleibende Grund
lage der Wirtschaft bilden muG, ist die Buche. 

Zur Umwandlung in Laubholz gehOren haufig auch Bestande, die 
durch Aufforstung friiheren Ackerlandes entstanden sind. Wie bei der 
Kiefer in der Ebene, so sind sie bei der Fichte in Gebirgsforsten in groGem 
Umfang vertreten. Solche Fichtenbestande werden im Stangenholzalter 
haufig yom Wurzelpilz befallen. Meist treten in den infizierten Bestanden 
noch andere Schaden hinzu, namentlich durch Schnee und Wind, denen 
die mit Faulniskeimen versehenen Fichten weniger Widerstand zu leisten 
vermogen als im SchluB befindliche gesunde Bestande. Die Aufgabe 
der Wirtschaft ist hier auf die Einfiihrung von Laubholz gerichtet, und 
zwar entsprechend den Ursachen des Schadens durch Anbau in Horsten 
von groGerer oder geringerer Ausdehnung. 

8. Gemischter Plenterwald. Die Entstehung der Ungleichaltrig
keit, die den Plenterwald auszeichnet, ist im Naturwald darin begrundet, 
daB die Lebensdauer der einzelnen Stamme verschieden ist. An die 
Stelle alter abgestorbener oder geworfener Stamme siedeln sich Gruppen 
von jungen Holzpflanzen an, die der Form und GroGe der Kronen der 
zugrunde gegangenen Baume annahernd entsprechen. Fiir die Fichte 
sind die wichtigsten Begleiter im natiirlichen Plenterwalde Tanne und 
Buche. Das VerhaItnis, in welchem diese drei Holzarten im Plenterwalde 
miteinander gemischt sind, ist aber kein gleichbleibendes; es andert sich 
unter allen Umstanden. Unter ungestorten Entwicklungsbedingungen 
gewinnt beim ruhigen Walten der standigen Naturkrafte die Tanne an 
Ausdehnung, und die Fichte tritt mehr und mehr zuruck. Die Tanne ist 
deshalb fur den Plenterwald die am besten geeignete Holzart1. Ihre 
Fahigkeit, auf der kleinsten Flache erfolgreich FuG zu fassen, ist der 
Gliederung des Plenterwaldes und der Bildung gemischter Bestande sehr 
forderlich. Die Buche steht in dieser Beziehung an zweiter Stelle. 

1 Auf Grund reicher Beobachtungen und Erfahrungen schreibt Balsiger, 
Der Plenterwald: LaubhOlzer, Kiefern und Larche besitzen die Eignung (fiir den 
Plenterwald) nicht oder nur in ungeniigendem MaBe. Wenn sie gleichwohl da 
und dort eingesprengt vorkommen, so verdanken sie es einem giinstigen Zufall, 
der ihnen freieren Stand und vermehrten LichtgenuB gonnt. Buche und Fichte 
halten als Schattenholzer wohllangere Zeit im Druck aus; aber es geht ihnen 
meist die Fahigkeit ab, nachtraglich die verkiimmerte Form mit einer vollkom
meren zu vertauschen. Diese Haupteigenschaft der Plenterholzart besitzt einzig 
die WeiBtanne, indem sie aIle Beschattungsgrade, allerdings in latenter Lebens
tiLtigkeit ertragt, um dann nach eingetretener Freistellung einer normalen Aus
bildung und der hochsten Massenzunahme zuzustreben. 

6* 
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Sobald aber durch auBergewohnliche Storungen starke Unterbrechungen 
im Zusammenhang des Waldes eintreten, zeigt das Mischungsverhaltnis 
der drei genannten Holzarten eine entgegengesetzte Entwicklung. 

3. Die Lehren der Geschichte. 
Die wichtigsten Folgerungen, zu denen der Riickblick auf die seit

herige Fichtenwirtschaft in Deutschland Veranlassung gibt, betreffen: 
1. Die Frage, ob der Anbau der Fichte in Zukunft eine 

Ausdehnung oder Einschrankung erfahren solI. DaB sie im 
Laufe des 19. Jahrhunderts in zunehmendem MaBe in Deutschland ein
gefiihrt wurde, war zweifellos ein Fortschritt. Die Fichte hat in hohem 
Grade zur Hebung des Ertrags des deutschen Waldes beigetragen, 
namentlich auf den durch friihere Servituten und regellosen Holzhieb 
geschwachten Boden. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daB diejenigen 
Staaten, welche die Umwandlung der im 18. Jahrhundert so stark ver
tretenen riickgangigen Laubholzwaldungen in Nadelholz am friihesten 
und griindlichsten vollzogen haben, sich vor anderen, die hierin erst 
spat und in unvollkommener Weise nachgefolgt sind, vorteilhaft aus
zeichnen. Wo die klimatischen Verhaltnisse der Fichte entsprechen, 
leistet sie unter den deutschen Hauptholzarten am meisten an Masse; 
und im Durchschnittsfestmeter der erzeugten Masse sind die hochsten 
Nutzholzanteile enthalten. Der Blick auf viele Waldgebiete, insbesondere 
der mittel- und siiddeutschen Gebirgs- und Hiigellander, ergibt hierfiir 
so zahlreiche Beispiele, daB es nicht notig erscheint, auf einzelnes be
sonders einzugehen. 

Allein es muB bei der Erorterung der Frage, in welchem Umfang die 
Fichte in Zukunft angebaut werden soll, auch gegenteiligen Gedanken 
Raum gegeben werden. Wenn man auch die guten Seiten, welche die 
Fichte in bezug auf Massen- und Werterzeugung besitzt, gebiihrend an
erkennt, so darf man doch die Nachteile, die mit ihr verbunden sind 
oder doch sein konnen, nicht unterschatzen. Sie liegen bekanntlich in 
erster Linie in den groBen Naturschaden, durch die sie zu leiden hat, 
insbesondere durch Sturm, Anhang, lnsekten. Hierzu kommt, was 
lange Zeit nicht gebiihrend beachtet worden ist, der nachteilige EinfluB, 
welchen die Fichte unter Umstanden auf den Boden ausiibt. Es gibt 
keinen ungiinstigeren Bodenzustand als eine dicke Nadeldecke, welche 
in reinen geschlossenen Fichtenbestanden, namentlich auf untatigen 
BOden, auftritt und die atmospharischen Niederschlage von den Wurzeln 
der Fichte abhaIt. Ebenso sind die starken Trockentorfschichten, welche 
sich in den kiihlen Lagen, die die Fichte einnimmt, infolge der langsamen 
Zersetzung der Waldabfalle bilden, fiir die Entwicklung der jungen 
Pflanzen sehr ungiinstig. lndem man nun aber das in der Neuzeit mehr 
und mehr erkannte Verhalten der Fichte nach den angegebenen Rich-
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tungen gehorig wiirdigt, darf man nicht verkennen, daB jene Erschei
nungen in erster Linie Folgen der Bodenzustande sind, nicht aber allge
mein und in vollem Umfange der Fichte zur Last gelegt werden konnen. 
Auf tatigen Boden, auf welchen sich die Abfalle der Baume und Stand
ortsgewachse rasch zersetzen, gibt es keine starken Nadeldecken und 
Rohhumusschichten. Bei den Untersuchungen, die in der neueren Zeit 
iiber den ungiinstigen EinfluB der Fichte auf den Zuwachs gemacht sind, 
wurden, wie es nahe lag, vorzugsweise Standorte ausgesucbt, auf welchen 
ein Zuwachsriickgang zu vermuten war. Neben solchen gibt es aber viele 
andere, welche die Erscheinung eines Riickgangs nicht zeigen. In den 
natiirlichen Fichtengebieten der mitteldeutschen Gebirge (Harz, Thii
ringer Wald, Erzgebirge) und in den hoheren Lagen der siiddeutscben 
Forsten ist die Fichte Jahrhunderte hindurch herrschende Holzart ge
wesen, ohne daB, sofern nicht nachteilig wirkende menschliche Eingriffe 
stattfanden, eine Bodenverschlechterung eingetreten ware. Auf der an
deren Seite gibt es viele Standorte, fiir welche die Fichte von vornherein, 
obne daB es besonderer Untersuchungen und Nachweise bedarf, als eine 
durchaus ungeeignete Holzart anzusehen ist. Hier hat die neuere, gegen 
die Fichte gericbtete Kritik mit vollem Recht eingesetzt und es werden 
ihr zweifellos auch entsprechende Erfolge bescbieden sein. Durchlassige, 
reine oder fast reine Sandboden konnen der wasserbediirftigen, flach
wurzelnden Fichte die notwendigen Wachstumsbedingungen nicht ge
wahren; ebenso wenig die der austrocknenden Sonne ausgesetzten 
Siid- und Siidwesthange der meisten deutschen Gebirgsforsten. 

Zieht man nun aus del' Summe der Erfahrungen, die auf dem vor
liegenden Gebiet in so reichem MaBe gemacht sind, Folgerungen fiir die 
zukiinftige Wirtschaftsfiihrung, so konnen diese nur dahin geben, daB 
man sich bei der Frage einer Erweiterung oder Beschrankung des Fich
tenanbaus des Generalisierens ganzlich zu enthalten hat. Der bekannte 
Spruch: "In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister" gilt hier in 
besonderem Grade. Man muB sich stets der Gefahren und Schwierigkeiten 
erinnern, mit denen die Bewirtschaftung der Fichte besonders an Orten, 
wo die natiirlichen Wachsbedingungen fehlen, verbunden sind. Hieraus 
geht jedoch nicht hervor, daB man die Fichte auBerhalb ihres natiirlichen 
Verbreitungsgebietes nicht anbauen diirfe. Auch die geringe Menge 
atmospharischer Niederschlage darf ihrem Anbau keine allgemeine 
Schranke setzen. Bei wechselndem Gelande gaben oft Mulden und 
andere Vertiefungen sowie nordliche Abdachungen und giinstige Boden
zustande AnlaB zur Fichte zu greifen. 

2. Die Art der Bestandes begriind ung. Hier steht zunachst die 
bereits unter 2 (Bestandesformen) angeregte, fiir jede Wirtschaft bedeut
same Frage im Vordergrunde, ob bzw. inwieweit die natiirliche Ver
jiingung der Fichte zur Anwendung gelangen kann oder soll. Wenn diese 
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Frage auch in den meisten konkreten Fallen durch die ortlichen Ver
haltnisse bestimmt wird und jede verallgemeinerte Tendenz fehlerhaft 
ist, so muB doch bei der Regelung der Wirtschaft die Richtung begriindet 
werden, welche in Zukunft eingeschlagen werden solI. Unter den Be
dingungen, welche im 19.Jahrhundert vorgelegen haben,konnte in dieser 
Beziehung in der Mehrzahl der FaIle kein Zweifel bestehen. Die Orte, 
welche zur Aufforstung mit Fichte bestimmt wurden, waren z. T. 
schlecht bestockt; haufig lagen durch Nebennutzungen und regellosen 
Hieb gelichtete Bestande und entkraftete Boden vor; ferner zur fiber
fiihrung in Hochwald bestimmte Mittel- und Niederwaldungen. Sehr 
haufig hatte es die Wirtschaft mit Bestanden zu tun, in denen der Boden 
in starkem MaBe von Beerkraut, Heide und anderen Standortsgewach
sen bedeckt war. Unter allen diesen Verhaltnissen konnte nur kiinstliche 
Verjiingung in Frage kommen. Ein starkes Hindernis lag sodann im 
Auflagehumus oder Trockentorf. Er ist gerade bei der Fichte eine haufige 
Erscheinung, weil in den kiihlen Lagen, welche diese einnimmt, die Zer
setzung der Waldabfalle, zumal auf untatigen Boden, nur langsam erfolgt. 
Es ist daher sehr erklarlich, daB die meisten Forstwirte in der Literatur 
und Praxis die kiinstliche Begriindung bei der Fichte vertreten haben. 

Die VerhaItnisse, welche seither der natiirlichen Verjiingung hindernd 
entgegen gestanden haben, haben jedoch keinen dauernden Charakter. 
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben, die der Fichtenwirtschaft in Zu
kunft gestellt sein werden, zu untersuchen, ob es nicht moglich ist, die 
Bedingungen herzustel1en, welche zu einer erweiterten Anwendung der 
natiirlichen Verjiingung notig sind, insbesondere die Bildung von Auf
lagehumus und das Auftreten starker Bodeniiberziige zu verhindern. 
Die Empfanglichkeit des Bodens fiir die Ansamung der Fichte ist meist 
durch eine schwache Moosschicht charakterisiert. Sie schiitzt den Samen 
vor Austrocknen und ist der Entwicklung der jungen Pflanzen, ganz im 
Gegensatz zu starken Moosiiberziigen, nicht hinderlich. 

Die Mittel, welche in der Fichtenwirtschaft zur kiinftigen Forderung 
der natiirlichen Verjiingung ergriffen werden konnen, liegen zufolge 
der angegebenen Grundbedingungen in erster Linie in der Erhaltung 
eines guten Bodenzustandes. Wahrend der langsten Zeit des Bestandes
lebens, im Dickungs- und Stangenholzalter, ist die Herstellung und Er
haltung eines Bodenzustandes anzustreben, der als bedeckt bezeichnet 
wird. Sobald aber die natiirliche Verjiingung vorbereitet werden solI, 
ist der benarbte Bodenzustand herbeizufiihren. Hiermit ist eine Ab
nahme des unzersetzten Humus und ein Sicheinstellen phanerogamer 
Pflanzen verbunden. Sodann muB die schon seither iiberall aufgestellte, 
aber nicht immer eingehaltene Regel befolgt werden, daB zu groBe 
Schlagflachen vermieden werden miissen. Von wesentlichem EinfluB ist 
ferner die Richtung, in welcher die Schlage gefiihrt werden. Wenn auch 
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die, durch die Riicksicht auf den Sturm bestimmte Richtung von Ost 
nach West jederzeit von Bedeutung bleibt, so muB doch auch die aus
trocknende 'Virkung, welche Sonne und Wind ausiiben konnen, mehr als 
seither beachtet werden. Von wesentlichem EinfluB auf den Erfolg der 
natiirlichen Verjiingung ist endlich die Stetigkeit der Schlagfiihrung. 
Durch die Erkenntnis ihres Wesens und ihrer Bedeutung lassen sich die 
Durchfiihrung des natiirlichen Prinzips und die Regeln der raumlichen 
Ordnung am besten vereinigen. 

Ein wichtiges Mittel, um in Zukunft die Moglichkeit einer weiter
gehenden Anwendung der natiirlichen Verjiingung anzubahnen, liegt in 
der Herstellung gemischter Bestande. Ihre guten Seiten sind seit 
K. Heyer und Gayer so vielseitig ausgesprochen und begriindet, daB an 
diesel' Stelle nicht weiter darauf eingegangen zu werden braucht. Neben 
der Abnahme mancher Gefahren werden durch richtige Mischungell auch 
die Bedingungen fiir die natiirliche Verjiingung auBerordentlich ver
bessert. Die die Naturverjiingung hemmenden Standortsgewachse 
werden zuriickgehalten; del' Humus durch den vermehrten Zutritt von 
Luft und Feuchtigkeit rascher zersetzt und mit dem Mineralboden ver
bunden. Das Urteil von K aut z: "In allen Harzlagen verjiingt sich die 
Fichte auf natiirlichem Wege, wenn Buchenbeimischung, sei es auch nul' 
als Unterholz, den Boden locker und unkrautfrei erhalt," hat weit
gehende Bedeutung. 

Geht man nun im AnschluB an die allgemeinen Bedingungen del' 
natiirIichen Verjiingung auf ihr Verhaltnis zur kiinstlichen Bestandes
begriindung kurz ein, so ist leicht einzusehen, daB es in vieleI' Hinsicht 
erstrebenswert ist, wenn dieselben Bedingungen, welche fiir die natiirliche 
Verjiingung Geltung haben, auch fiir die kiinstliche hergestellt werden. 
Del' Boden ist auch hier in erster Linie der bestimmende Faktor. Auf 
einem im Sinne der Naturverjiingung behandelten Boden konnen aIle 
Kulturen mit geringerem Kostenaufwand und besserem Erfolg durch
gefUhrt werden. Ebenso verhalt es sich mit den Grundlagen fUr 
den Aufbau des Waldes; die wichtigsten Regeln der raumlichen 
Ordnung gelten in gleicher Weise fiir die natiirliche und kiinstliche 
Begriindung. 

Um die Schaden, nament1ich der anorganischen Natur, welche durch 
den GroBkahlschlag erzeugt oder verstarkt werden, zu vermindern, ist 
an Orten, wo die Bedingungen der natiirlichen Verjiingung nicht vor
liegen, wie namentlich auf untatigen, kalkarmen Boden in kiihlen Lagen, 
in der neueren Zeit damit begonnen, die Fichte auf kiinstlichem Wege 
durch Saat oder Pflanzung unter Schirmbestand anzubauen. Wo ein 
solcher aus anderem Material (wie z. B. durch Laubholzstangen in Misch
bestanden) nicht hergestellt werden kann, muB die Fichte selbst dem 
Zwecke des Schutzes dienen. 
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In del' Neuzeit ist auch die Anlage von keilformigen Schlagen nach 
dem Muster von Eberhard in Langenbrand in die Wege geleitet. Die 
Mittellinie del' Keile ist del' Hauptwindl'ichtung entgegen gestellt. Von 
den Keilflachen aus erfolgt del' Fortgang del' Vel'jungung nach beiden 
Seiten, nordlich und sudlich' so daB ihre Durchfuhrung wesentlich be
schleunigt wird. Bei manchen Terrainverhaltnissen konnen an Stelle 
del' Keilmittellinien seitliche Rucken treten, von denen aus das Holz 
nach den beiderseitigen Mulden geschafft wird. 

3. Die Holzmassenerzeugung. Wie die Moglichkeit del' natiir
lichen Verjiingung, so hangt auch del' Zuwachs unter gegebenen klimati
schen Verhaltnissen vom Boden abo Ohne weitere Begrundung gilt in 
den meisten Kulturlandern del' Satz, daB ein moglichst hoher Zuwachs 
nachhaltig erzeugt werden solI. Die Wirtschaft hat zu diesem Zweck 
einerseits auf die Beschaffenheit des Humus das Augenmerk zu richten: 
andererseits auf die Uberzuge von Gras, Beerkraut und andel'en Stand
ortsgewachsen, die sich bei starkel'em Lichteinfall uberall bilden und 
auszudehnen streben. Nul' del' bedeckte und benarbte Boden kann den 
Anforderungen einer tunlichst hohen Zuwachserzeugung genugen; del' 
nackte und del' verwilderte Boden sind dazu auBerstande. 

Sucht man nun die Bedingungen del' Erzeugungsfahigkeit nach del' 
Geschichte del' seitherigen Forstwirtschaft zu erfassen, so treten dem 
ruckwartsgerichteten Blick sowohl durch die Wirkungen del' Natur, als 
auch durch Einflusse del' menschlichen Gesellschaft die Zeichen vielfacher 
Hemmungen entgegen, die die Wuchskraft mehr odeI' weniger stark be
eintrachtigen. Schon H. Cotta stellte in seinem Waldbau den bekannten 
Satz auf: "Die Walder bilden sich und bestehen da am besten, wo es 
keine Menschen und folglich auch keine Forstwissenschaft gibt;" und 
die Forstgeschichte und del' Zustand vieler Walder bestatigen die Richtig
keit dieses Satzes. Insbesondere macht sich die ungiinstige Wirkung 
menschlicher Eingriffe in del' Nahe von bewohnten Orten geltend, sowie 
beim Vorhandensein natiirlicher WasserstraBen, wo die weitere Be
forderung des Holzes die geringsten Kosten verursachte. Die Natur 
beeintrachtigt die Bildung eines standortsgemaBen Zuwachses haufig 
durch die Regellosigkeit del' Bestandesbildung und die Reibungen del' 
einzelnen Stamme. Trotzdem wird an die Forstwirtschaft die Forderung 
gestellt, daB die Ertragsfahigkeit del' Walder nicht zuruckgehen dar£. 
Del' Betrieb solI im Gegenteil beim Fortschritt del' wirtschaftlichen 
Kultur intensivel' gestaltet werden, wie es auch in del' Landwirtschaft 
durch zunehmenden Aufwand von Arbeit und Kapital Regel ist. 

Die eingehendsten Untersuchungen und Nachweise uber den Zu
wachs sind seither durch die forstlichen Versuchsanstalten ausgefiihrt 
worden. Die ersten Ertragstafeln bezogen sich auf normale Fichten
bestande. Bei einem Blick auf ihren Vorlauf ergibt sich, daB derlaufende 
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Zuwachs nach den Altersklassen sehr verschieden ist. Er betragt z. B. 
auf III. Standortsklasse im Alter von: 

NachdenErtragstafeln von 40 60 80 100 120 J. 
1890 12,4 13,0 10,4 8,0 6,2 fm 
1902 13,6 15,0 11,8 9,6 8,0 " 

Hiernach ist der laufende Zuwachs im 120. Jahre nach den Tafeln von 
1890 nur die Halite von demjenigen, der nach den Standortsverhalt
nissen erzeugt werden kann. Diese Satze der Tafeln stehen daher in 
einem gewissen Gegensatz zu dem von Borggreve begrundeten, seinem 
Wesen nach zutreffenden Holzzuwachsgesetz, dahingehend, daB die Lei
stungen der Waldbaume an Trockengewichtszuwachs von den Kraften, 
die der Erzeugung derselben dienen, abhangig ist. Dem hiermit ausge
sprochenen Gesetz der Gleichheit steht aber ein Gesetz der Ungleichheit 
gegenuber, welches darin besteht, daB alles organische Wachstum mit 
kleinen Betragen beginnt, allmahlich zunimmt, ein Maximum erreicht 
und dann allmahlich wieder sinkt. Ein wesentlicher Grund ffu die Ab
nahme des Zuwachses geschlossener reiner Fichtenbestande liegt darin, 
daB die Kronen zu schnell und zu stark in die Hohe rucken und daB, 
wenn dies geschehen ist, mit der Abnahme des Hohenwuchses, die dann 
eintritt, die Menge der Zuwachs erzeugenden Organe geringer wird als 
zur Zeit des lebhaften Hohenwuchses, in der schlankere Kronenformen 
mit groBerer Kronenoberflache erzeugt werden. Hierzu tritt noch die im 
hoheren Alter starker auftretende Samenerzeugung. Als die Haupt
ursache der Abnahme des Zuwachses muB jedoch die in reinen Bestanden 
der Fichte ebenso wie der meisten anderen Holzarten hervortretende 
Tatsache angesehen werden, daB der Boden in reinen Bestanden, auch 
ohne daB besondere Naturschaden eintreten, durch den starken EinfluB 
Bodennahrstoffe verbrauchender Standortsgewachse haufig eine Ab
nahme seiner Ertragsfahigkeit zeigt. 

Wie verschieden auch die Verhaltnisse liegen mogen, so sind doch die 
wichtigsten Mittel, welche zur Hebung der Ertragsfahigkeit zur An
wendung gelangen, in den wesentlichsten Richtungen miteinander uber
einstimmend. Bei der Fichte ist zunachst die EinfUhrung von Holzarten 
hervorzuheben, deren Abfalle fUr das Eindringen von Luft und Feuchtig
keit in den Boden kein Hindernis bilden, wie das in reinen geSChlOSsenen 
Fichtenbestanden durch Gras, Moos, Beerkraut haufig der Fall ist. 
Sodann sind aIle MaBnahmen in dieser Beziehung von EinfluB, welche 
geeignet sind, die durch Sonne und Wind hervorgerufenen nachteiligen 
Wirkungen vom Boden abzuhalten. Es sind nicht nur die Waldmantel 
an den Randern, sondern auch die natfulichen oder kunstlichen Anlagen, 
welche einen Schutz des Bodens gegen Verwehungen und Austrocknung 
bilden konnen. Zuwachsfordernd ist ferner jede gute Bestandespflege, 
durch welche Schadhaftes entfernt, Gesundes im Wuchse gefordert wird. 
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Von EinfluB auf den Zuwachs sind endlich die Grade der Bestandes
dichte, in welchen die Bestande in den verschiedenen Perioden ihrer 
Entwicklung erzogen werden. Alle Extreme del' Bestandesstellung ver
halten sich in bezug auf den Zuwachs ungunstig. Bei zu dichter Be
standeshaltung konnen sich die Zuwachs erzeugenden Organe nicht 
gehorig ausdehnen, sie beginnen zu kiimmern. Bei zu dichter Haltung 
werden die Standortskrafte nicht gehorig zur Holzmassenerzeugung aus
genutzt; ein Teil der verfugbaren Bodennahrstoffe geht an die Standorts
gewachse uber. 

4. Die Werterzeugung. Bezuglich der Unterscheidung del' Wert
arten nach Gebrauchs- und Tauschwert, del' Bestimmungsgrunde fur 
ihre Hohe und die Bedeutung fur Umtriebszeit und Reinertrag wird auf 
das unter III (Kiefer) Vermerkte Bezug genommen. 

Fur die meisten Verwendungsarten des Fichtenholzes sind innerhalb 
eines gegebenen Wirtschaftsgebietes die Unterschiede del' Form von 
gl'oBerer Bedeutung als die Substanz. Die wichtigsten Eigenschaften: 
Geradheit, allmahlicher Abfall und Astreinheit sind formaler Natur. Sie 
spielen deshalb auch im Bereich del' Forstbenutzung und in del' Volks
wirtschaft eine groBere Rolle, als man, wenn das Fichtenholz nicht nach 
del' Qualitat getrennt wird, vermutet. 

Wie die Forstgeschichte des letzten Jahrhunderts ersehen laBt, sind 
die Ergebnisse del' meisten Untersuchungen uber die Form des Fichten
stammholzes durch die sog. Formzahl zum Ausdruck gebracht. Diese 
erscheint zumeist als ein die Masse bestimmender Faktor, hat abel', 
richtig behandelt, mehr Bedeutung als Merkmal del' Qualitat. Auf ihre 
El'mittlung ist seither besonderer Wert gelegt worden. Paulsen, 
Hossfeld, Cotta, Hundeshagen, Konig, Pressler, Smalianu.a. 
haben sich meist in Vel'bindung mit del' Aufstellung von El'tl'agstafeln 
dul'ch die Untersuchungen del' Fol'mzahl Verdienste erwol'ben. Aus 
neuester Zeit ist in diesel' Richtung insbesondere Kunze zu nennen. 
Er hat die Formzahlen fur Kiefer und Fichte nach allen Richtungen 
untersucht, beal'beitet und ubersichtlich dargestellt. 

DaB die auf Brusthohe bezogenen Formzahlen ein gutes Hilfsmittel 
fur die Ermittlung del' Holzmasse von Bestanden abgeben, laBt sich 
nicht in Abl'ede stellen. Sie werden in diesel' Beziehung jederzeit ihre 
Bedeutung behaIten. Allein del' eigentliche Kern der Sache kommt in 
ihnen nicht zum Ausdruck. Sie stehen wedel' zu den physiologischen 
Grundlagen noch zu den okonomischen Aufgaben del' Wirtschaft in 
Beziehung. Die Formzahl wird in erster Linie durch das VerhaItnis 
bestimmt, in welchem die Hohe von 1,3 m, wo die Durchmesser ge
messen werden, zur Baumhohe steht. In langem Holze Iiegt die Hohe 
von 1,3 m relativ tiefer; die Formzahl ist daher niedriger als in kurzen 
Bestanden. Daraus ergibt sich die eigentiimliche Erscheinung, daB die 
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besten vollholzigsten Stamme die niedrigsten Formzahlen besitzen. Um 
die Form zu charakterisieren, miissen deshalb noch andere Bestimmungs
griinde herangezogen werden. Der nachstliegende und iiberall anwend
bare Faktor liegt in der Starke des Abfalls des Durchmessers, der auf 
den laufenden Meter der Lange, evtl. getrennt nach dem unteren und 
oberen Stammteil, anzugeben ist. 

Der Gebrauchswert wird am besten durch richtig gebildete Sortimente 
dargestellt, wofiir in der neueren Zeit in den meisten Landern sachgemaBe 
und in den wichtigsten Punkten iibereinstimmende Klassen gebildet 
wurden. Der Tauschwert ergibt sich aus den Preisen der Sortimente, 
welche das Durchschnittsfestmeter eines Bestandes zusammensetzen. 
Sie haben daher den Tausch- und Gebrauchswert zum wichtigsten Be
stimmungsgrund, zeigen aber doch nach Zeit und Ort groBe Unter
schiede. 

5. Die allgemeine Richtung der Forstwirtschaft. Diedahin 
gehenden Folgerungen betreffen: erstens den Grad des Konservatismus, 
der bei der Einrichtung und Fiihrung des forstlichen Betriebs einzu
halten ist; zweitens: die Folgerungen der Wirtschaftsprinzipien fiir Be
standespflege, Hiebsreife, Umtriebszeit; drittens: die Art der Behandlung 
forstlicher Aufgaben. Hierauf wird im zweiten Teil dieser Schrift ein
gegangen werden. 

Zweiter Abschnitt. 

Betriebsarten. 
Obwohl die Nebennutzungen in der friiheren Geschichte der deut

schen Walder eine hervorragende Rolle gespielt und die wahrend des 
Weltkrieges gemachten Erfahrungen gezeigt haben, daB die Bedeutung 
derselben auch jetzt noch groB sein kann, miissen die nachfolgenden 
Betrachtungen auf das Haupterzeugnis des Waldes (das Holz) beschrankt 
bleiben. 

Die Betriebsarten werden hier in erster Linie nach der Entstehung 
des Holzes, dann auch nach der Gleichaltrigkeit oder Ungleichaltrigkeit 
der Bestande gekennzeichnet. Hiernach werden folgende Betriebsarten 
unterschieden: 1. Der Niederwald, der durch Ausschlag der Stocke oder 
Wurzeln entstanden ist. 2. Der Mittelwald, der zum Teil durch Kern
wuchs, zum Teil durch Stockausschlag hervorgeht und die bekannten 
Altersstufen, wenn auch nicht scharf ausgepragt und vollstandig, enthalt. 
3. Der gleichaltrige Hochwald. 4. Der Plenterwald. In den Einzel
fallen der Praxis sind haufig -obergange und Verbindungen mehrerer 
Betrie bsarten vertreten. 
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I. Niederwald. 
Der Niederwald ist aus dem Bestreben hervorgegangen, die von der 

Natur erzeugten Holzmassen zu nutzen, ohne mit der Sorge fiir die 
Winterkultur bel8,stet zu sein. Da Ausschlage schneller wachsen als 
Kernwiichse und weit frillier genutzt werden konnen, so erscheint dies 
Verhalten, wenn der Blick auf kurze Zeit gerichtet wird, natiirlich und 
berechtigt. Wie frilli der Niederwald eingerichtet wurde, wie lange er 
bestanden hat und wie extensiv die Wirtschaftsfiihrung war, mit der 
er behandelt wurde, ist am einfachsten aus den Forstordnungen zu ent
nehmen, die im 16., 17. und 18. Jahrhundert in groBer Zahl erlassen 
worden sind. Eine der altesten und bekanntesten ist die Forstordnung 
fiir die Grafschaft Mansfeld von 1585, die anordnete, daB alle GehOlze 
in zwolfjahrige Gehaue geteilt werden sollen. Fiir die Haubergswirtschaft 
im Kreise Siegen wurde eine 16jahrige Teilung zugrunde gelegt. Die 
nassauische Forstordnung von 1731 bestimmt, daB die Hochwalder in 68, 
die Nieder- und Rindenwaldungen in 20, die Birken und weichen Holzer 
in 14 Jahresschlage geteilt werden sollten. Ahnliches war in den meisten 
der zahlreichen Forstordnungen jener Zeit vorgeschrieben. 

Bestimmtere Vorschriften iiber den Betrieb im Niederwalde wurden 
auf Grund von Erfahrungen, Untersuchungen und gutachtlichen Urteilen 
von den Begriindern der Forstwissenschaft gegeben und in der Literatur 
niedergelegt. G. L. Hartig fiigte seinem Lehrbuch fiir Forster eine 
Tabelle .bei, woraus man sehen kann, in welchem Alter die deutschen 
Laubholzarten am besten vom Stock ausschlagen, wie alt die Stock
ausschlage werden miissen, um eine gewisse Starke zu erlangen, und wie 
lange die Stocke im Niederwalde dauern. Das beste Alter fiir die Aus
schlagfahigkeit wird fiir die Eiche zu 20-60, fiir Buche und Hainbuche 
zu 20--40, fiir die meisten Weichholzarten zu 20-30 Jahre angegeben. 
Die Umtriebszeit solI, wenn das Ziel der Wirtschaft auf Kniippelholz 
gerichtet ist, 20-30 Jahre, wenn nur Reisig erzeugt werden solI, lO-15 
Jahre betragen. Als das hOchste Alter der Ausschlagfahigkeit wird fiir 
die Eiche 150-200, fiir die Buche 60-90, fiir die meisten anderen 
HarthOlzer 80-120 Jahre bezeichnet. Auch von H. Cotta und H undes
hagen wurden Angaben iiber die Ausschlagfahigkeit und die Umtriebs
zeit der Hauptholzarten beim Niederwaldbetriebe gemacht. 

Ein Fortschritt in der Niederwaldwirtschaft der volkswirtschaftlich 
von Bedeutung war, wurde dadurch herbeigefiihrt, daB fiir Waldungen, 
welche von den Orten des Verbrauchs weiter entfernt liegen, starkere 
Sortimente erzogen werden muBten, als in den nahergelegenen. Es 
machte sich ferner das natiirliche Bestreben geltend, die schwachen 
Nutzholzer, die von Bauern und Handwerkern jahrlich gebraucht 
wurden, im Niederwalde zu erziehen. Dieser Forderung gaben manche 
Forstordnungen bestimmten Ausdruck. So wird z.B. in der weimarischen 
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Forstordnung von 1646 bemerkt, daB gesunde fruchttragende Baume 
auf den jungen Schlagen stehen gelassen werden sollen und daneben auf 
jedem Acker 32 Hegereiser von Eichen und Buchen, absonderlich Eichen, 
welche so stark sind, daB sie vom Schnee nicht niedergedruckt werden 
ruogen. 

Auf Grund der langjahrigen Erfahrungen, die uber den Niederwald 
gemacht sind, haben sich die Urteile uber seine wirtschaftliche Bedeutung 
ziemlich gleichmaBig gestaltet. Sie mussen, wie es fur aIle Betriebsarten 
zutrifft, einerseits auf das Verhalten zum Boden, andererseits auf die 
Ertragsleistung zuruckgefiihrt werden. 

Was den Boden betrifft, so ist dem Niederwald von manchen Seiten 
als ein Vorzug gegenuber dem Hochwald zugeschrieben, daB er nie so 
lange, als es bei diesem geschieht, freigelegt werde. Das tatsachliche 
Verhaltnis ist aber ein ganz anderes, als es hiernach der Fall zu sein 
scheint. FaBt man langere Zeitraume ins Auge, so ergibt sich, daB der 
Niederwald zufolge seiner schon von G. L. Hartig geltend gemachten 
physiologischen Beschaffenheit den Boden nicht in dem MaBe gedeckt 
zu erhalten vermag, als ein aus Samen erwachsener Bestand hierzu 
imstande ist. Die Stocke verlieren im Laufe der Zeit ihre Ausschlag
fiihigkeit, ihre Wuchskraft geht zuruck. Dadurch entstehen Lucken in 
den Bestanden. Um diese auszufiillen, mussen Nachbesserungen durch 
Saat oder Pflanzung vorgenommen werden. Durch die Verbindung 
von langsam wachsenden Kernpflanzen mit alten, ruckgangigen Aus
schlagen kann aber niemals ein so vollstandiger, den Boden deckender 
BestandesschluB erzielt werden, wie es durch die Kulturen oder Natur
verjiingungen im Hochwalde geschieht. Gegenteilige Erscheinungen, 
wie sie in manchen Niederwaldungen vorliegen, haben ihre Ursache in 
besonderen Verhaltnissen, wie z. B. in der raschen Verwitterung des 
Grundgesteins und der Verbesserung durch Lockerung oder kunst
liche Dungung. Sieht man auf Niederwaldungen, in denen eine solche 
Besserung nicht stattgefunden hat, so tritt ein Ruckgang des 
Bodens ein. 

Aus dem Verhalten des Niederwaldes zum Boden und dem Nach
lassen der Wuchskraft der Stockausschlage gehen auch die Folgerungen 
der Ertragsleistung hervor. Wegen des hohen Gehalts der Stockaus
schlage an Bodennahrstoffen und ihrer Unfahigkeit, den Boden dauernd 
fiir die Holzerzeugung auszunutzen, ergibt sich, daB die nachhaltige 
Holzmassenerzeugung des Niederwaldes gegen alle anderen Betriebs
arten zurucksteht. Einzelne Vergleiche der Zuwachsleistungen von 
Hoch- und Niederwald geben oft fur den Hochwald zu ungunstige 
Resultate, weil bei ihm haufig die Vornutzungen nicht gehorig zur 
Nutzung gelangt sind, wahrend im Niederwald alles, was erzeugt ist, 
zur Nutzung und zum Ertragsnachweis gelangt. 
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In noch hOherem MaBe als beziiglich der Masse steht der Niederwald 
in bezug auf die Werte, die in ihm erzeugt werden, gegen andere Betriebs
arten zuriick. Die ausschlieBlichen Sortimente, die er liefert, sind Reisig 
und schwaches Kniippelholz. Das im 19. Jahrhundert hervorgetretene 
Bestreben, die Nutzholzerzeugung zu steigern, kann der Niederwald am 
wenigsten befriedigen. 

Aus dem Verhalten des Niederwaldes geht hervor, daB sich (abgesehen 
vom Schalwald) in der Neuzeit aIle wirtschaftlichen Bestimmungsgriinde 
vereinigen, um seine Massen und Wertleistungen herabzudriicken. Er 
widerspricht sowohl der aUgemeinen Forderung der Bodenkultur, daB 
der Boden, die QueUe und Grundlage aller forstlichen Werte, in gutem 
Zustand erhalten werden muB, als auch der okonomischen Regel, daB 
aUe Betriebe im Laufe des Kulturfortschritts intensiver, mit groBerem 
Aufwand von Kapital, gefiihrt werden. Die Folgerungen, die aus der 
Geschichte der als Niederwald bewirtschafteten Forsten gezogen werden, 
sind einerseits a.uf eine Umwandlung in eine andere Betriebsart, 
andrerseits auf eine Veranderung der Betriebsfiihrung zu richten. 

Fiir die Art der "Oberfiihrung kommt in erster Linie die Beschaffen
heit der Bestande in Betracht. Sind die Stocke noch ziemlich jung, die 
Ausschlage schlank, wiiChSig und fahig, zu Nutzholz sich zu entwickeln, 
so wird der "Obergang aus dem vorhandenen Niederwald derart vollzogen, 
daB dieser durchforstet und so lange auf dem Stocke erhalten wird, bis 
besseres Brenn- oder geringeres Nutzholz erwachsen ist. Sind dagegen 
die Bestande liickig und sperrig, so ist der "Obergang zu einer intensiveren 
Betriebsart im Wege der Bestandsbegriindung zu vollziehen. Auf 
besserem Boden ist dann in der Regel Laubholz, auf geringerem Nadelholz 
anzubauen. 

Ausnahmen von der Regel einer Umwandlung der Betriebsart miissen 
haufig eintreten: 1. Mit Riicksicht auf den Schutz, den die Niederwald
stocke zur Bindung des Bodens erfiillen konnen. 2. Auf nassen Boden, 
wo die Ausfiihrung der Kulturen nur in trockenen J ahren oder gar nicht 
moglich ist. Meist ist hier die Erle vorherrschende, oft die einzige dem 
Standort entsprechende Holzart. 3. Mit Riicksicht auf die sozialen 
Verhaltnisse der Waldeigentiimer, da der Niederwald haufig im Eigen
tum von Personen steht, die nicht fahig sind, die mit der "Oberfiihrung 
in Hochwald erforderlichen Kulturkosten aufzuwenden. 

Wenn der Niederwald aus irgendwelchen Griinden erhalten werden 
muB, so kommen Anderungen der Bewirtschaftung in Betracht. Dahin 
gehort zunachst eine Erhohung der Umtriebszeit. Je mehr Gewicht 
auf die Erzeugung von starkerem Holz gelegt wird, urn so mehr hat 
man AnlaB, die Umtriebszeit zu erhohen, so daB neben dem Reisholz 
auch Kniippelholz und schwachere Nutzholzsortimente erzeugt werden. 
Sodann kann in den Ausschlagwaldungen auch die Einsprengung von 
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friihzeitig Nutzholz ergebenden Holzarten (Kiefer, Larche) zur Erhohung 
der Holzerzeugung beitragen. Dem gleichen Zwecke konnen frilhzeitig 
begonnene und stetig fortgesetzte Durchforstungen dienen. Endlich 
liegt auch im Uberhalt von wiichsigen Stangen ein wirksames Mittel der 
Zuwachssteigerung. 

II. Mittelwald. 
Del' Mittelwald, del' durch das Nebeneinanderstehen von einzelnen, 

aus Samen erwachsenen Stammen verschiedenen Alters (Oberholz) und 
gleichaltrigen Stockausschlagen (Unterholz) zusammengesetzt ist, steht, 
wie aus den Forstordnungen, auf die unter I hingewiesen wurde, hervor
geht, mit dem Niederwald in geschichtlicher und wirtschaftlicher Hin
sicht in naher Beziehung. Auch in den Schriften, del' alteren forstlichen 
Autoren tritt dies hervor. G. L. Hartig sieht den Mittelwald nicht als 
eine selbstandige Betriebsart an, sondern er gibt dem Kapitel, das ihn 
behandelt, die Uberschrift: "Von der Behandlung solcher Nieder
waldungen, worin fiir immer starkes Baumholz oder Bauholz erzogen 
werden solI, odeI' vom Mittelwalde." 

Del' Mittelwald ist durch eine groBe Mannigfaltigkeit verschiedener 
Holzarten und Altersstufen ausgezeichnet. Die lichtbediirftigen Holz
arten, in erster Linie die Eiche, dann abel' auch die meisten anderen 
harten und weichen Laubholzer finden unter den Bedingungen, die im 
Mittelwalde vorliegen, sehr gute Wuchsbedingungen. 

Wie bei allen Betriebsarten, so miissen auch beim Mittelwalde die 
Griinde fiir sein Dasein und seine Fortbildung auf den Boden und den 
Ertrag zuriickgefiihrt werden. Was den Boden betrifft, so waren die 
Urteile, die iiber ihn abgegeben wurden, in friiherer Zeit auf Grund der 
Eindriicke, welche das schnellwachsende Unterholz machte, haufig zu 
giinstig. Es hat sogar in del' friiheren Literatur und Praxis nicht an 
Stimmen gefehlt, die ihm einen Vorzug gegeniiber dem Hochwald zuer
kannten. Es wurde zur Begriindung geltend gemacht, daB del' Boden 
im Mittelwald in besserem Zustand als im Hochwald erhalten werden 
konne, weil er niemaIs so freigestellt werde, wie bei diesem. Aber bei 
naherem Eingehen auf das Wesen beider Betriebsarten laBt sich nicht 
verkennen, daB del' Mittelwald vorwiegend gute Standorte einnimmt, 
wodurch ein gutachtliches Urteil zu seinen Gunsten verschoben wird. 
Wenn man Standorte vergleicht, die als gleichwertig angesehen werden 
konnen, so erscheint del' Mittelwald in bezug auf sein Verhalten zum 
Boden dem Hochwald nicht gleichwertig. Del' Mittelwald verhalt sich 
schon deshalb ungiinstig, weil die in ihm hauptsachlich vertretenen 
Holzarten keine bodenbessernden sind; die den Boden am besten 
deckenden (Buche, Tanne) finden in ihm keine Stelle. Ungiinstig verhalt 
er sich ferner, weil die Stocke des Unterholzes im Laufe del' Zeit im 
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Wuchse nachlassen, riickgangig werden und well es schwer ist, Oberholz 
und Stockausschlage zu einem einheitlichen, dem Boden deckenden 
Bestandesschirm zu vereinigen. Beispiele dieses Verhaltens zeigen 
namentlich Mittelwalder auf Sandsteinboden. 

Dem nachhaltigen Verhalten zum Boden entspricht bei geordnetem 
Betrieb die nachhaltige Holzmassenerzeugung. Wenn man den Mittel
wald nach dieser Richtung einer Kritik unterwirft, so ergibt sich, daB 
er den zu stellenden Anforderungen der Wirtschaft nicht zu geniigen 
vermag. Es hat zwar in der seitherigen Forstgeschichte nicht an hervor
ragenden Stimmen gefehlt, welche ihn in dieser Beziehung giinstig 
beurteilen. H. Cotta1 hob als einen Vorzug hervor, daB man durch 
eine verstandige Auswahl des Oberholzes bei der Mittelwaldwirtschaft 
mehr als bei der Hochwaldwirtschaft auf den Zuwachs einwirken konne. 
G. Wagener2 gelangte zu dem Ergebnis, daB der an Oberholz reiche 
Buchenmittelwald hochst wahrscheinlich einen viel hoheren Jahreszu
wachs liefern, wie der Buchenhochwald auf der gleichen Standortsklasse. 
Auch Gayer3 hebt hervor, daB der richtig gepflegte Mittelwald im Er
trag hinter dem Hochwald wenigstens nicht zuriickstehe. Entsprechend 
solchen Urteilen wurden auch von manchen Staatsforstverwaltungen 
Ertragsnachweise kundgegeben, die zugunsten des Mittelwaldes ver
wendetwerdenkonnten. So insbesondere in Baden4 undFrankreich5 , 

dessen Forstwirtschaft durch einen langjahrigen, nach gleichen Grund
satzen gefiihrten Mittelwaldbetrieb ausgezeichnet ist. 

Trotz den genannten und anderen AuBerungen und Ergebnissen kann 
das Urteil der Forstgeschichte fiir den GroBbetrieb nicht auf Beibehaltung 
des Mittelwaldbetriebs lauten. Die giinstigen Urteile iiber sein Ver
halten zum Boden und Zuwachs gehen nicht aus dem Wesen der Mittel
waldwirtschaft hervor, sondern sie haben ihre Ursache in den auBeren 
Bedingungen, unter denen der Mittelwald vorzugsweise zur Anwendung 
gekommen ist. Hierher gehort insbesondere die Tatsache, daB er meist 
bessere Standorte einnimmt, als dem Durchschnitt der ilbrigen Bestand
teile eines Reviers oder Landes entspricht. Er ist vorzugsweise in den 
Gebieten der kleineren oder groBeren Wasserlaufe vertreten, die sich 
durch Frische und haufig auch durch chemischen Reichtum des Bodens 
auszeichnen. Wenn man sein Verhalten auf schwacheren Boden ins 
Auge faBt - z. B. auf den Buntsandsteinboden des Reg.-Bez. Kassel, 
wo er friiher, allerdings nicht in schulgemaBer Form, stark verbreitet 

1 Anweisung zum Waldbau, 4. Auf!., § ll3. 
2 Der Waldbau und seine Fortbildung 1884, X. Abschn., S.465. 
3 Waldbau, 3. Auf!., S.158. 
4 AmtIiche Mitteilungen 1909, Anlage 8 (jahrIicher Zuwachs nach Betriebs

arten). 
5 Nach der Statistik des Acker- und Handelsministeriums von 1876. 
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war - so gewahrt der Anblick dieser Waldungen und ihre seitherige 
Wirtschaftsgeschichte so klare Eindriicke ihrer geringeren Leistungs
fahigkeit gegeniiber dem regeJmaBigen Hochwald, daB es fUr Erorte
rungen und Vorschlage allgemeiner Art nicht notig ist, Untersuchungen 
in bezug auf den Zuwachs anzustellen. Sodann darf beim Blick auf 
groBe Wirtschaftsgebiete nicht unberiicksichtigt bleiben, daB der okono
mische Standort des Mittelwaldes, wie man das Verhaltnis der Lage des 
Waldes zu den Absatzorten nennen kann, giinstig ist; er liegt meist in 
der Nahe der Holz verbrauchenden Ortschaften. Infolgedessen wurde im 
Mittelwald alles Holz, das gewachsen war, aufgearbeitet und verwertet. 
Wieviel Holz blieb dagegen in entlegenen Hoch- und Plenterwaldern, 
wo Durchforstungen gar nicht oder nicht geniigend ausgefiihrt werden 
konnten, ungenutzt! Hiermit steht es im Zusammenhang, daB bei 
Zuwachsnachweisungen, selbst denen der alteren Ertragstafeln, die 
Vorertrage gar nicht einbezogen wurden. Werden sie, wie es fiir allge
meine Erorterungen notig ist, gebiihrend beriicksichtigt, so wird sich 
das Ergebnis der Zuwachsuntersuchungen fUr den Hochwaldbetrieb und 
sein Verhaltnis zu denen anderer Betriebsarten meist giinstiger gestalten, 
als es friiher von manchen Seiten angenommen worden ist. 

N ach den charakteristischen Eigentiimlichkeiten des Mittelwaldes 
kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB er unter iibrigens gleichen 
Umstanden nicht mehr, sondern weniger Zuwachs leistet als der Hoch
waldo Er leistet weniger, weil sich ein groBerer Teil des Zuwachses an 
den Asten anlegt und weil in der Einheit des im Mittelwald in groBen 
Massen erzeugten Reis- und Kniippelholzes weit mehr anorganische, dem 
Boden entzogene Stoffe enthalten sind, als im ausgereiften Schaftholz, 
das im Hochwald in groBerer Menge erzeugt wird. In gleicher Richtung 
wirkt die haufigere und starkere Bliiten- und Fruchtbildung, sowie die 
Abnahme der Ausschlagfahigkeit der StOcke. Auch zeigt, wie oben 
bemerkt wurde, der Boden, von dessen Zustand der Zuwachs abhangig 
ist, haufig einen Riickgang, dem schwer entgegen zu treten ist. 

Auch in bezug auf den Wert der erzeugten Holzmasse kann der 
Mittelwald den an den Standort zu stellenden Anforderungen nicht 
geniigen. Der am meisten in die Augen fallende Vorzug des Mittelwaldes 
liegt in dem starken Durchmesser der in einem bestimmten Alter er
wachsenen Stamme. 1m Bereich meiner friiheren Verwaltung (WeiI
burg) hatte ich Gelegenheit, Mittelwald und Hochwald auf annahernd 
gleichem Standort miteinander zu vergleichen. Die Durchmesser einer 
groBeren Zahl untersuchter Stamme in Brusthohe lagen in folgenden 
Grenzen: 

Alter .... 
im Mittelwald 
imHoehwald 

Martin, Geschlchtllche Methode. 

40 
20-30 
12-18 

80 
54-66 
27-35 

120 Jahre 
74-93 em 
42-48 " 

7 
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Die Erhohung des Durchmessers durch den freieren Stand im Mittelwald 
ist jedenfalls beachtenswert. Aber dem Plus an Wert, das durch den 
hoheren Durchmesser bewirkt wird, steht ein dieses Plus weit iiber
treffendes Minus gegeniiber, das einerseits in dem weit starkeren 
Abfall und der groBeren Astigkeit der Stamme, andrerseits in dem 
groBeren Prozentsatz der Gesamtmasse an Reis- und Kniippelholz 
seinen Grund hat. 

Die wichtigste Ursache, welche das Aufgeben der Mittelwaldwirtschaft 
bewirkt hat, liegt in der Tatsache, daB sie nicht imstande gewesen ist, 
fiir den Jungwuchs gute Entwicklungsbedingungen zu schaffen. Die im 
Mittelwald ausgefiihrten Kulturen leiden einmal unter dem Druck des 
auf der ganzen Flache verteilten Oberholzes; sie leiden auch durch die 
schnellwiichsigen Stockausschlage und durch den EinfluB der Standorts
gewachse, die sich auf den meist guten BOden, die der Mittelwald ein
nimmt, reichlich einfinden und kraftig entwickeln. Auch durch das 
Fallen und Herausschaffen starker Stamme werden oft Schaden an den 
Jungwiichsen verursacht. Diese Eigenschaft des Mittelwaldes hat zu 
der in den meisten Landern gegebenen Vorschrift gefiihrt, daB die 
Kulturen in der Form von Horsten ausgefiihrt werden sollen. Diese 
haben auch nach der genannten Richtung unleugbare Vorziige. Horste 
sind aber kleine Hochwalder und durch ihre spatere Verbindung wird der 
friihere Mittelwald nicht erhalten, sondern es entsteht ein Plenterwald, 
der dadurch an manchen Orten, namentlich bei reichem Oberholzvorrat, 
durch den das Unterholz erdriickt wird, der natiirliche Nachfolger des 
Mittelwaldes geworden ist. 

Aus den angefiihrten Bestimmungsgriinden ist zu entnehmen, daB 
der Mittelwald unter den meisten Verhaltnissen der deutschen Forst
wirtschaft eine bleibende Betriebsart nicht bilden kann; er ist eine 
tJbergangsform, die sich alimahlich von geringem zu starkem Oberholz
vorrat entwickelt hat. Einen solchen Charakter tragt er schon seit 
langerer Zeit. In Pre u Ben ist er deshalb ganz zuriickgetreten. Wahrend 
vor 50 Jahren fast aIle preuBischen Forstreferendare nach der Ober
forsterei Schkeuditz zogen, um hier die Taxation des Mittelwaldes, die 
als ein Meisterwerk der forstlichen Betriebsregelung betrachtet wurde, 
kennenzulernen, wird diese Betriebsart in den neueren Anweisungen zur 
Betriebsregelung gar nicht erwahnt. Auch in Bad en, wo schone Mittel
waldbilder vorliegen, hat die Wirtschaft eine ahnliche Richtung ge
nommen, wie in Norddeutschland; und in Zukunft wird dies voraus
sichtlich in noch hOheremMaBe der Fall sein. Ferner kommt die Zunahme 
des Oberholzvorrats in Betracht. Bei einer Masse desselben von 250 fm 
und mehr je hal kann die Eigenart des Mittelwaldes nicht aufrecht 

1 Vgl. die Ertragstafeln von Schuberg: (Zur Betriebsstatik im Mittelwald 
1898, S. 1 ff.) wo die Massen der Probeflachen bis 359 fm ansteigen. 
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erhalten werden; das Unterholz wird zum Teil erdriickt. Sodann ist 
auch in Baden die Ausfiihrung der Kulturen haufig in der Form von 
Horsten bewirkt worden, durch deren Verbindung friiher oder spater 
Plenterwald entsteht. Endlich hat auch die Zusammensetzung des 
Oberholzes ihre Besonderheiten. Die Waldbilder, die dem Besucher 
entgegen treten, entsprechen weder dem Muster der Lehrbiicher, noch 
dem mit sehr starken Stammen durchsetzten Oberholz vieler preuBischer 
friiherer Mittelwaldreviere. Es herrschen vielmehr die mittleren Ober
holzklassen vor, wodurch wohl auch der hohe Zuwachs, der fiir den 
Mittelwald nachgewiesen wird, wesentlich begriindet ist. Das Unterholz 
wird durch den Anflug von Hainbuche und anderen Holzarten besser 
vervollstandigt, als es in Norddeutschland der Fall zu sein pflegt. Hier
durch wird der Gedanke des "Obergangs vom Mittelwald zum Lichtungs
betrieb mit natiirlichem oder kiinstlichem Unterstand nahe gelegt. 

Die wichtigste Folgerung, die aus einer geschichtlichen Betrachtung 
des Mittelwaldes zu ziehen ist, geht dahin, daB diese keine bleibende 
sondern fiir den groBten Teil der deutschen Forsten nur eine voriiber
gehende Bedeutung hat. An vielen Orten ist er schon seither, wenn auch 
nicht dem Namen so doch dem Wesen nach, in den Plenterwald iiber
gegangen. Mit der Forderung einer Zunahme der Intensitat in bezug 
auf Arbeit und Kapital, sowie der horstweisen Gestaltung der Kulturen 
und natiirlichen Verjiingungen wird dies voraussichtlich auch in Zukunft 
der Fall sein. W 0 aber der Plenterwald nicht am Platze ist, wird es sich 
empfehlen, die vorhandenen ungleichaltrigen Mittelwaldbestande all
mahlich in den gleichaltrigen Hochwald iiberzufiihren. Dies wird, wenn 
im Oberholz wiichsige mittlere Altersklassen vorherrschen, durch Zu
sammenwachsen des Oberholzes und Beschrankung der Nutzungen auf 
altes und riickgangiges Material geschehen konnen. W 0 aber das Ober
holz hierzu nicht mehr tauglich erscheint, muB die Umwandlung im 
Wege der Verjiingung bewirkt werden, und zwar entweder auf natiir
lichem, oder wie es meist der Fall sein wird, auf kiinstlichem Wege, durch 
Saat oder Pflanzung. In beiden Fallen ist die Belassung eines Bestandes
schirmes zu empfehlen, zu dem geeignetes Material in den schwacheren 
Oberholzklassen und den .besseren Stockausschlagen gegeben ist. Unter 
allen Umstanden aber ist hier, wie bei allen Anderungen der Betriebs
arten und anderer Umgestaltungen der Grundsatz festzuhalten, daB man 
zunachst den bestehenden Waldzustand und die Moglichkeit seiner 
Verbesserung im Wege der Bestandespflege untersuchen und nach 
Moglichkeit verbessern muB. 

III. Der schlagweise, nach AItersklassen geordnete Hochwald. 
Wenn man, wie es in dieser Schrift geschehen soIl, die Forstwirtschaft 

nach ihrer geschichtlichen Entstehung und Entwicklung auffaBt, so 
7* 
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tritt dem riickwarts gerichteten Blick die bedeutsame Erscheinung 
entgegen, daB um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts der jungen 
Waldwirtschaft eine Anzahl Manner beschieden waren, die in hervor
ragender Weise der Bewirtschaftung der Waldungen Grundlagen zu 
geben vermochten, auf denen eine geordnete nachhaltige Betriebs
fiihrung aufgebaut werden konnte. Es geniigt hier, an die Namen 
G. L. Hartig, H. Cotta, Hundeshagen, Pfeil, Konig, K. Heyer 
zu erinnern. Ihnen schlossen sich im folgenden Menschenalter andere an, 
unter denen besonders Burckhardt, Grebe, Danckelmann, 
Judeich, Gayer hervorgehoben sein mogen, welche die von jenen 
Begriindern geschaffenen Lehren weiter fortbildeten und in der Theo
rie und Praxis, in der Schule und im Leben ausbreiteten. 

So verschieden nun auch in manchen Einzelheiten die Richtungen 
waren, welche von den hier genannten und anderen Fiihrern des Forst
wesens eingeschlagen und betatigt wurden, so bestand doch auf dem 
Gebiete der Betriebsarten, deren eine groBe Zahl unterschieden wurde, 
eine erfreuliche Ubereinstimmung, die darin ihre Ursache hatte, daB der 
regelmaBige, aus Samen erwachsene, nach Altersklassen geordnete 
Hochwald allgemein als die beste Bestandesform anerkannt wurde. Es 
wurde, ohne daB wesentliche Gegensatze hervortreten, angenommen, daB 
dieser Betrieb in bezug auf Massen- und Werterzeugung, Roh- und Rein
ertrag vor den iibrigen Betriebsarten entschieden den Vorzug verdiene. 

Die Uberlegenheit des Hochwaldes in der Holzmassenerzeugung 
beruht in erster Linie darauf, daB bei ihm im Durchschnitt der erzeugten 
Gesamtmasse der groBte Anteil von ausgereiftem Derbholz enthalten ist. 
Das Derbholz enth1i.lt am wenigsten anorganische, dem Boden entzogene 
Stoffe. Ein Festmeter Eichenscheitholz enth1i.lt 3,8 kg Reinasche, ein 
Festmeter Eichenreisholz 1l,3 kg. Ein Festmeter Kiefernscheitholz 
enthalt 1,5 kg Reinasche, ein Festmeter Reisholz 4,4 kg. Mit den ein
zelnen Aschenbestandteilen verhaIt es sich dementsprechend. In einem 
Festmeter Buchenscheitholz sind 0,1 kg Phosphorsaure, in einem Fest
meter Reisholz 1,0 kg Phosphorsaure, in einem Festmeter Fichtenscheit
holz 0,1 kg, in einem Festmeter Reis 0,3 kg desselben Stoffes enthalten. 
Ahnlich verhalt es sich mit anderen Elementen. Wenn nun auch die 
Beziehungen zwischen dem Gehalt des Bodens und der Erzeugnisse nicht 
so entschieden und einschneidend auftreten, wie in der Landwirtschaft, 
so sind diese doch auch in der Forstwirtschaft gebiihrend zu beachten. 
Hierher gehort aber auch die Vermutung, daB ein geringes Gewicht und 
ein geringer chemischer Gehalt der Grund fiir eine hohere, nach dem 
Raume bemessene Massenleistung sein kann, wie es namentlich ein 
Vergleich von Laub- und Nadelholz erkennen laBt. 

Auch in bezug auf die Werterzeugung steht der regelmaBige Hoch
wald an erster Stelle. Manche Ursachen, die auf den Wert EinfluB haben, 
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sind zwar hauptsachlich auf den Standort (Klima und Boden) begriindet. 
Aber die Form der Stamme, wie sie sich in dem Verhaltnis der Durch
messer im oberen und unteren Stammteil darstellt, ist vorzugsweise 
durch die Betriebsart und die ihr eigentiimlichen BetriebsmaBnahmen 
der Bestandesbegriindung und Bestandespflege bestimmt. Sie ist deshalb 
von besonderer Bedeutung, weil mit ihr der Ansatz und die Starke der 
Aste verbunden steht, die fUr viele Verwendungsarten der Stamme von 
Bedeutung ist. 

Nun kann man aber auf Grund der seitherigen wirtschaftlichen Er
fahrung nicht verkennen, daB mit der Erziehung in geschlossenem Stande 
auch manche Nachteile verbunden sind und daB diese beim schlagweisen 
Hochwald starker auftreten konnen als bei anderen Betriebsarten. Zu
nachst ist hier hervorzuheben, daB die Starke des geschlossen erzogenen, 
maBig durchforsteten Hochwaldes den jetzigen Anforderungen oft nicht 
geniigt. Wenn nach G. L. Hartig mit der Durchforstung spat begonnen 
wird und der Durchforstungsgrad schwach oder maBig ist, so bleiben 
die Durchmesser sehr niedrig. Dies tritt auch in den Ertragstafeln 
hervor, zu deren Aufstellung haufig Bestande, die nach Hartigs Regeln 
behandelt sind, benutzt wurden. Nach den Ertragstafeln von Schwap
pach ist auf Standortsklasse II der Durchmesser in 1,3 m: 

Alter bei Eiche Buche Fichte Kiefer 
80 25,0 21,7 27,2 26,2 cm 

100 32,9 28,2 33,4 31,6 " 
120 39,7 33,0 39,0 36,2 " 
140 44,4 39,7 39,3 " 

FUr die zur Zeit Hartigs bestehende Brennholzwirtschaft lag hierin kein 
wesentlicher Nachteil; fiir die Zukunft ist aber die Frage von groBer 
Bedeutung, ob und wie im Wege der Erziehung auf eine Verstarkung 
des Durchmessers eingewirkt werden kann. 

Beim Blick auf die Geschichte des Forstwesens laBt sich nicht be
zweifeln, daB die Wirtschaft durch die Art und Grade der Durchfor
stungen hierzu in der Lage ist. Der wichtigste EinfluB den sie ausiibt, 
liegt nicht in der Massenerzeugung, die bei verschiedenen Durchfor
stungsarten und Graden annahernd gleich sein kann, sondern sie macht 
sich namentlich in der Starke der Durchmesser geltend, die bei ver
schiedenen Graden gebildet werden. DaB der gleiche Zuwachs starker 
wirksam ist, wenn er sich an 400 als wenn er sich an 600 Stammen 
anlegt, bedarf fiir allgemeine Erorterungen keiner besonderen Begriin
dung l . 

Unmittelbarer als die ungeniigende Starkezunahme tritt dem prak
tischen Wirtschafter beim Vergleich der Betriebsarten der Umstand 

1 Naher auf den EinfluB der Durchforstung wird im 4. Abschnitt eingegangen 
werden. 
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entgegen, daB manche Schaden der anorganischen und organischen 
Natur keiner anderen Betriebsart so zerstOrend auftreten konnen wie 
beim schlagweisen, nach Altersklassen geordneten Hochwald. Auf dem 
Gebiet der anorganischen Natur steht in dieser Beziehung der Sturm an 
erster Stelle. Sobald dieser in das Innere eines Bestandes eindringt, ist 
der Schaden, den er hier verursacht, um so groBer, je gleichmaBiger die 
Beschaffenheit dieses Bestandes ist und je groBer die Flache, die derselbe 
einnimmt. Ebenso verhalt es sich mit den Schaden, die durch Anhang 
von Schnee, Eis, Duft usw. herbeigefiihrt werden. Je hoher die Kronen 
angesetzt und je einseitiger sie ausgebildet sind, um so weniger sind die 
Bestande, wenn der Zusammenhang der Kronen verschiedener Stamme 
aus irgendeinem Grunde gelost ist, fahig, die auf ihnen sich ablagernden 
Lasten zu tragen. Auch der Frost wirkt, wie aus den reichen Erfahrungen 
vieler groBerer Forstwirtschafter bekannt ist, am meisten schadigend 
auf solchen Schlagen, wie sie beim schlagweisen Betrieb gebildet werden. 
Nicht nur der Kahlschlag, sondern auch die natlirlichen Verjiingungen 
haben hier am meisten zu leiden. 

Auch auf dem Gebiete der organischen Natur miissen auf Grund 
reicher wirtschaftlicher Erfahrungen entsprechende Folgerungen gezogen 
werden. Die groBen Insektenschaden (von Spinner, Spanner, Eule, 
Nonne u. a.) wirken um so mehr zerstOrend auf die befallenen Bestande 
ein, je gleichmaBiger diese sind und je groBere Flachen gleicher Alters
klassen zusammenliegen. Mit den kleineren Schaden aus dem Tierreich 
(VerbiB, Schalen u. a.) verhalt es sich ahnlich; ebenso auch mit den 
Schaden durch Pflanzen. In welchem MaBe die natlirliche Verjiingung 
durch Gras, Beerkraut und andere Forstunkrauter erschwert, unter 
Umstanden auch unmoglich gemacht wird, ist den meisten groBeren 
Waldungen, namentlich auf ungiinstigen Standorten sehr bestimmt auf
gepragt. Auch der Anflug von Weichholzern und anderen unerwiinschten 
Holzarten ist auf kahlen, nicht geniigend geschiitzten Flache neine haufige 
Erscheinung. 

Indessen so wenig die Volker hoherer Kulturstufen geneigt sind, zu 
den primitiven Zustanden friiherer Generationen zuriickzukehren, ob
wohl sie wissen, daB diese von manchen Schaden der modernen Kultur 
nicht betroffen werden, so wenig kann in der Forstwirtschaft wegen der 
Moglichkeit des Auftretens von Schaden der bezeichneten Art die beste 
Schlagfiihrung, die als solche wahrend des ganzen 19. Jahrhunderts 
anerkannt ist, ausgeschlossen bleiben. Das wichtigste, was die Forst
wirtschaft in der vorliegenden Richtung zu tun hat, ist nicht eine 
Umwalzung der bestehenden Forstwirtschaft; es liegt vielmehr darin, 
daB innerhalb der realen Tatsachen und Zustiinde Vorbereitungsmittel 
getroffen werden, welche geeignet sind, dem Eintreten der genannten 
Naturschaden entgegenzuwirken. Diese Mittel beziehen sich auf die 
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Erhaltung des Bodens in moglichst gutem Zustand, die Abhaltung des 
Windes von den Bestandesrandern, dem Schutz gegen die Austrocknung 
des Bodens, die Fiihrung der Verjiingungsschlage in der klimatisch 
giinstigsten Richtung, die Breite der Schlage und ihreAneinanderreihung, 
den Schutz der Kulturen durch Schirmbestande, die Fuhrung der 
Besamungs- und Lichtschlage u. a. 

IV. Der Plenterwald. 
Schon August Bernhardt1 fiihrt in seiner Forstgeschichte aus, "wie 

der Plenterbetrieb auf der untersten Entwicklungsstufe zusammen
fallend mit derrohesten, okkupatorischen Waldbenutzung auf einer sehr 
hohen Wirtschaftsstufe wiederkehrt". Nach seinen Ausfiihrungen wird 
es verstandlich, daB die Urtelle hervorragender Fachgenossen tiber den 
Plenterwald von der alten bis zur neueren Zeit sehr verschieden sind. 
Ein, wenn auch unvollstandiger Blick auf diese Urtelle mag hier eine 
Stelle finden. 

Unter den Vertretern des alten Jagertums hat sich J. G. Bflckmann 
eingehend mit Betriebsregelung und Zuwachsberechnung beschaftigt. 
Er verwarf den Plenterwald, wie er zu seiner Zeit in einem groBen Tell 
der Laubholzwaldungen Mitteldeutschlands vertreten war, mit groBer 
Entschiedenheit. Zur Kennzeichnung seiner Beschaffenheit und seiner 
Zuwachsleistungen bemerkt er in seiner Holzsaat, daB, wenn man die 
Baume vieler Plenterwaldungen so dicht aneinander setzen konnte, wie 
sie von Rechts wegen stehen sollten, man finden wiirde, daB kaum ein 
Drittel des vorhandenen Bodenraumes mit Baumen bestanden sei; zwei 
Drittel seien leere Platze. Daraus ergibt sich bei seinen Schatzungen auch 
eine nngenugende Zuwachsleistung. 

Der einfluBreichste Gegner des Plenterwaldes war zu Anfang des 
vorigen Jahrhunderts G. L. Hartig2. In seinem Lehrbuch fUr Forster 
hebt er als ersten der groBen Nachtelle, welche die Plenter- oder Femel
wirtschaft ill Gefolge hat, hervor: "Es kann eine gewisse Waldflache 
bei der Femelwirtschaft nicht so viel Holzmasse jahrlich hervorbringen, 
als sie bei der regelmaBigen Schlagwirtschaft liefert. Dieser Behauptung 
wird man beipflichten, wenn man erwagt und die allgemeine Beobachtung 
kennt, daB 1000 groBe Baume, wenn sie einzeln verteilt in jungen 
Waldungen stehen, ungleich mehr leeren Raum verursachen, als wenn 
sie in der erforderlichen nattirlichen Entfernung auf einem Distrikt 
beisammen stehen". Hiernach und wegen der sonstigen Nachteile, die 
mit der Bewirtschaftung des Plenterwaldes verbunden sind, glaubte 
Hartig bewiesen zu haben, daB die Femelwirtschaft der Schlagwirtschaft 

1 Geschichte des WaldeigentuIDs 721, 1. Band, S.239. 
2 Lehrbuch fUr Forster, 2. Band, 7. Auf I., 19. KapiteI. 
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nachstehe und, wo sie im Gebrauche sei, mit diesel' vertauscht werden 
miisse. Auch H. Cotta1 nahm an, daB del' Plenterwald in del' Holz
massenerzeugung hinter dem schlagweisen Hochwald zuriickstehe. Er 
will den Plenterwald nur an schroffen, felsigen Hangen, in sehr rauhem 
Klima und an anderen Orten, wo del' Schutzwaldcharakter im Vorder
grunde steht, erhalten wissen. Die hauptsachlichste Ursache einer 
Beeintrachtigung del' Zuwachsleistung sieht Cotta darin, daB das junge 
Holz von dem alten zu stark unterdriickt werde und daB die stehen
bleibenden Stamme durch die Fallung, Aufarbeitung und Wegschaffung 
del' zu nutzenden beschadigt wiirden. Hundeshagen2 faBte die Be
triebsarten vom geschichtlichen Standpunkt auf. Er halt den geordneten 
Plenterwald nicht fiir ein dauerndes wirtschaftliches Ziel, sondern nur 
als eine "Obergangsstufe vom friiheren regellosen Plenterbetrieb zur 
Schlagwirtschaft. K. Heyer3 wagt die Vorziige und Nachteile des 
Plenterwaldes sachkundig gegeneinander ab und bemerkt, daB iiber die 
Massenerzeugung del' beiden Betriebsarten noch keine geniigenden Unter
suchungen angestellt seien. Von Nichtforstwirten, die sich eingehender 
mit del' vorliegenden Frage beschiiftigt haben, sei an diesel' Stelle nul' 
auf J. H. Thiinen4 hingewiesen. Nach einem Blick auf den schadlichen 
EinfluB, welchen alte Stamme auf die unter ihnen stehenden jiingeren 
ausiiben, kommt er zu dem SchluB: "Bei einer richtigen Forstkultur 
werden nul' Baume von gleichem Alter zusammen stehen diirfen, und 
diese werden gefallt werden miissen, ehe del' relative Wertzuwachs bis 
auf 5% (den fiir den isolierten Staat angenommenen ZinsfuB) herab
sinkt. " Auf Grund del' Kundgebungen del' genannten Vertreter del' 
Forstwirtschaft, denen sich viele andere anschlossen, ist del' schlagweise 
Betrieb in fast allen forstlichen Kulturlandern eingefiihrt und del' 
Plenterbetrieb aufgehoben worden. 

Seit del' Mitte des vorigen Jahrhunderts sind nun abel' bekanntlich 
wiederholt Bestrebungen hervorgetreten, welche den Plenterwald wegen 
del' Gefahren, denen del' gleichaltrige Hochwald unterliegt, in groBerem 
Umfang einfiihren wollen. Oberforstmeister W erne burg5 (Erfurt) trat 
in weitgehendem MaBe fiir seine Herstellung bei allen Holzarten ein 
und machte als Griinde dieses Bestrebens neben del' groBeren Betriebs
sicherheit, del' Bodenverbesserung und del' Unabhangigkeit von einer 
allgemeinen Umtl'iebszeit, die den Plentel'betl'ieb VOl' dem schlagweisen 
auszeichne, auch die hohel'e Massenel'zeugung, die er bei l'ichtigel' 
Schlagfiihrung zul' Folge habe, geltend. Positive Belege sind fiir diese 

1 Anweisung zum Waldbau, 4. Aufl., § 115. 
2 Forstliche Produktionslehre, 4. Aufl., § 196. 
3 Waldbau, 5. Auf I., 2. Band, S.12. 
4 Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft usw., 3. Auf I., § 19. 
5 Uber den geregelten Plenterbetrieb. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1875. 
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Ansicht jedoch nicht beigebracht worden. Bestimmtere Mitteilungen 
iiber den Zuwachs des Plenterwaldes wurden von Schuberg1 gemacht. 
Sie bezogen sich auf Mischbestande von Fichte, Tanne und Buche im 
Schwarzwald. 1m Revier W olfach wurde der laufende Zuwachs wahrend 
einer zwanzigjahrigen Periode, in der viermal Zuwachsaufnahmen ge
macht wurden, zu 14-18 fm ermittelt. Schuberg gelangte durch seine 
Untersuchungen zu dem Resultat, daB der dortige Femelwald das hochste 
an bekannter Massenerzeugung geleistet habe. Weitere von der badischen 
Versuchsanstalt2 vorgenommene Untersuchungen aus den Jahren 1887 
bis 1903 ergaben fiir den Femelwald des gleichen Reviers 16 fm Zu
wachs. Sehr giinstige Ergebnisse wurden dann aus der Schweiz be
kannt, fiir die der Plenterwald nicht nur wegen des Vorherrschens der 
Tanne, sondern auch mit Riicksicht auf seine Schutzwirkungen beson
dere Bedeutung hat. Biolley, Fankhauser, Balsiger und andere 
miissen als Forderer des Plenterwaldes hier besonders genannt werden. 
Wie hoch der Plenterwald von leitenden schweizerischen Fachgenossen 
bewertet wurde, geht aus einem Artikel Englers3 , "Aus der Theorie und 
Praxis des Femelschlagbetriebes" hervor, der mit den Worten schlieBt: 
"Nach meiner Ansicht ist die Plenterform nicht nur die beste Bestandes
form der Gebirgswaldungen, sondern sie wird in vielen Waldungen des 
Hiigellandes und der Ebene, die heute noch im schlagweisen Betriebe 
stehen, die Bestandesform der Zukunft, d. h. einer verfeinerten intensiven 
W irtschaft sein." 

So beachtenswert die hier und a. a. O. von den Freunden des Plenter
waldes abgegebenen Nachweise und Urteile iiber seinen Zuwachs nun auch 
sind, so konnen sie doch nicht zu einem Beweis der "Oberlegenheit des 
Plenterbetriebs iiber die schlagweise Betriebsfiihrung verwendet werden. 
Die meisten der mitgeteilten Zuwachsuntersuchungen beziehen sich 
(wie es meist geschieht, um bestim.mten Richtungen der Wirtschafts
fiihrung eine moglichst weitgehende Anwendung zu geben) auf gute 
Standorts- und Bestandesbonitaten. Meist bediirfen derartige Urteile 
aber der Einschrankung. Solche werden auch in bezug auf den Plenter
wald von seinen besten Kennern gemacht. Schatzle, der friihere Ver
walter des Reviers Wolfach, dessen Wirtschaft Borggreve4 den nord
deutschen Forstwirten zur Nachahmung empfahl, hebt hervor, daB der 
Plenterwald nur in Waldungen auf kraftigem Boden vorteilhaft und zu
lassig sei; in Waldungen mit geringerem Boden miisse der Verjiingungs
zeitraum ein ziemlich kurzer sein und unter ganz ungiinstigen Verhalt-

1 Schlaglichter usw. Forstwissenschaftl. Zentralblatt 1886. 
2·Statistische Nachweisungen 1907, S. 17. 
3 Schweizerische Zeitschrift 1905. 
4 Holzzucht, 2. Aun., S. 213 ff. Wirtschaftspraxis in den badischen Gebirgs

nadelholzwaldungen. 
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nissen Kahlhieb mit nachfolgender Kultur eintreten. Zieht man aber 
die guten Bonitaten regelmaBiger, gleichaltriger Bestande zum Ver
gleich heran, so findet die Ansicht, daB der Plenterwald den Hochst
betrag von Zuwachs erzeuge, keine Bestatigung. Die deutschen, oster
reichischen und schweizerischen Ertragstafeln der Fichte, Tanne und 
Buche ergeben fiir den regelmaBigen Hochwald mindestens ebenso hohe 
Betrage. 

Kurz vor Ausbruch des Weltkrieges erschien die sehr beachtenswerte 
und spater durch Aufsatze erganzte Schrift von Eberbach1 iiber die 
Ordnung der Holznutzungen auf wirtschaftlicher und geschichtlicher 
Grundlage. In dieser Schrift werden Vorrat und Zuwachs nach ihrer Be
deutung fiir die Holzerzeugung hervorgehoben. Folgende Satze sind zur 
Begriindung der Richtung des Verfassers von Bedeutung: "Es besteht 
die Vermutung, daB unter sonst gleichen Verhaltnissen derjenige Vorrat 
am meisten Holz erzeugt, der die Mittel der Holzerzeugung am voll
kommensten ausnutzt. Dies wird derjenige Vorrat tun, der raumlich 
so geordnet steht, daB hohe und starke, roittelhohe und mittelstarke, 
niedere und schwache, gutbekronte Baume so iiber die zur Verfiigung 
stehende Flache verteilt sind, daB der Luftraum dariiber von den Blattern 
und Nadeln iiberall bis zur Hohe der starksten Baume ausgenutzt wird ... 
Der also beschaffene Vorrat zeigt das Bild eines ungleichaltrigen Waldes, 
des Femelwaldes. .. Es rouB Aufgabe der Gegenwart und Zukunft sein, 
dafiir zu sorgen, daB unsere Vorrate wieder in eine Verfassung kommen, 
die den natiirlichen Wuchsbedingungen der Baume mehr Rechnung tragt: 
Kein Zusammendrangen gleich alter, gleich starker Baume in reinem 
Vorkommen auf weiten Flachen, sondern Verteilung der verschiedenen 
Alters- und Starkeklassen bei zweckmaBiger Holzartenmischung iiber 
den ganzen Waldo .. Unter sonst gleichen VerhaItnissen rouB sich im 
ungleichaltrigen Wald durchschnittlich wertvollerer Zuwachs anlegen 
als im gleichaltrigen." 

Ein Nachweis der Mehrleistung des Plenter- oder Femelwaldes fiir 
groBere Bezirke ist aber von Eberbach nicht gegeben. Der Luftraum 
zwischen Boden und Kronen ist nicht bestimmend fiir die Hohe des Zu
wachses, dieser ist vielmehr eine Funktion einerseits des Wurzelboden
raumes, andrerseits der Kronenoberflache. Will man geometrische Be
ziehungen zwischen dem Waldzustand und seinen Leistungen darstellen, 
so muB man ein Urteil iiber den Bodenraum, insbesondere nach seiner 
Tiefe und Durchdringbarkeit durch die Wurzeln, abgeben, aber auch 
der Oberflache der Kronen, auf die Licht und Luft einwirken, Aus
druck verleihen. Fiir die Kronenober£lache ist das Verhaltnis der 
Kronenhohe zu der Basis, auf welcher die Kronen aufgebaut sind, zu 
begutachten oder zahlenmaBig zu ermitteln. Je groBer die Hohen der 

1 Die Ordnung der Holznutzungen auf wirtschaftlicher und geschichtlicher 
Grundlage 1913. 
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Kronen im Verhaltnis zu ihrer Basis sind, um so groBer ist die auf 
die Flacheneinheit bezogene Oberflache der Kronen, auf welche das 
Sonnenlicht einwirkt, in dem Bestande. Daher zeigen aIle Ertrags
tafeln, daB der Hochstbetrag des Massenzuwachses dem Maximum des 
Hohenwuchses unmittelbar folgt. 

1m letzten J ahrzehnt ist der Plenterwald unter der Bezeichnung 
"Dauerwald" von Wiebecke und Moller in die forstliche Welt einge
fiihrt worden. Er hat das Interesse vieler Forstwirte in besonderem Grade 
in Anspruch genommen, so daB von mancher Seite sich die Meinung 
bildete, es sei mit diesem sog. Dauerwald eine neueAra der Forstwirtschaft 
angebrochen. In Eberswalde war schon bei der Betriebsregelung zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts durch Danckelmann der Plenterwald in den 
vom Wurzelpilz betroffenen Kiefernbestanden eingefiihrt worden. Wie
becke1 gab fum eine groBere Ausdehnung, auch in gesunden, reinen und 
gemischten Bestanden von Buche und Kiefer. Er beschaftigte sich auch 
mit der Art der Betrie bsreglung und stellte die Frage : Welche Holzmassen 
kann man im Dauerwalde ernten ~ Zur Bestimmung der Hiebsreife er
mittelte er zunachst aus Haupt- und Vornutzung des letzten Jahrzehntes 
den durchschnittlichen Abnutzungssatz. Diesem fiigte er je Jahr und 
Hektar Yz fm hinzu. Damit glaubte er sehr vorsichtig vorgegangen zu 
sein und lieB im Vertrauen darauf, daB die Bodengiite sich bei der 
Dauerwaldwirtschaft um eine oder zwei Ertragsklassen erhohen werde, 
durchblicken, daB der Zuwachs bei anhaltender Dauerwaldwirtschaft auf 
den doppeIten seitherigen Betrag steigen konne. 

Die Thfittel der Ertragssteigerung sieht Wiebecke in der Bestandes
und Bodenpflege. Auf die Frage: Wann und wie oft muB man in dem Be
stande hauen ~ lautet die Antwort: AIljahrlich und iiberall. Die Durch
forstungen sollen sehr friihzeitig beginnen. Fiir die Ausfiihrung gilt der 
Grundsatz, daB aIle Stamme als hiebreif anzusehen und deshalb zu 
nutzen sind, "deren Entnahme wiihrend der EntwickIung des Bestandes
lebens zur wesentlichen Forderung eines besseren Stammes von wesent
lichem Nutzen ist". Bestandesliicken sollen mit Kiefern oder Trauben
eichen gefiillt, aIle Kiefernbestande mit Buchen oder anderen Laub
holzern unterbaut werden. Auf die Pflege des Bodens wird groBer Wert 
gelegt, zweifellos mit Recht. Aber in bezug auf den Erfolg der boden
pfleglichen MaBnahmen zeigt Wiebecke einen auBerordentlichen Opti
mismus, der in der Anschauung zum Ausdruck kommt, daB man den 
verarmtesten Waldboden in einen Mullboden verwandeln konne. 

Moller 2 , dessen Dauerwald ich hier in den geregelten Plenterwald 
einbeziehe, stellte ganz allgemein den Satz auf, daB in einem Dauerwald-

1 Der Dauerwald in 16 Fragen und Antworten 1923, 2. Aufl. 
2 Der Dauerwaldgedanke, II d: Massenerzeugung des Dauerwaldes ist groBer, 

als die des schlagweisen Hochwaldes. 
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betrieb mehr Holz auf der FHi.cheneinheit erzeugt werde als im schlag
weisen Hochwald mit gleichaltrigen Bestanden. Als Beweismittel dienten 
ihm die vielbesprochenen waldbaulichen MaBnahmen und die schon 
mehrfach der kritischen Vergleichung unterzogene Ertragsstatistik von 
Barenthoren. Er wies hin auf die den Besuchern der Dessauer Forst
versammlung bekannt gewordenen Waldbilder, die geschlossene Dickun
gen unter wUchsigen Kiefern-V"berhaltern mit kraftigen Jahrringen er
kennen lieBen. Hier sei, sagt Moller, der Beweis geliefert, daB man die 
junge Generation nicht nur neben, sondern auch unter der alteren zur 
Entwicklung bringen konne. "In je weiterem Umfang wir dies durchfiih
ren konnen, urn so mehr Raum gewinnen wir fUr die obere, Derbholz 
erzeugende Etage unseres Waldes." Moller! gelangte auf Grund der seit
herigen Ertragsstatistik von Barenthoren zu dem Ergebnis, daB der Zu
wachs der letzten Wirtschaftsperiode mehr als das Doppelte derjenigen 
Masse betrage, die nach den friiheren Betriebsplanen als Hiebssatz fest
gestellt worden seL Indessen der Hiebssatz einer friiheren Zeit kann nicht 
als Beweis fUr denjenigen einer spateren angesehen werden. Zu einem 
Vergleich des vollstandigen Ertrags ist nicht nur das Derbholz, sondern 
auch das Reisholz, nicht nur der auf die Endnutzung, sondern auch der 
auf die Vornutzungen entfallende Teil des Zuwachses in Rechnung zu 
ziehen. Die Beurteilung des Zuwachses wird am besten an die Angaben 
der Ertragstafeln angeschlossen. Nach diesen betragt der Zuwachs der 
Kiefer auf Standortsklasse IV in denjenigen Altersstufen, welche in 
Barenthoren am starksten vertreten waren, an Derbholz ca. 6 fm, an 
Derb- und Reisholz ca. 7 fm. Legt man diese Zahlen einem allgemein ge
haltenen Vergleich zugrunde, so ergibt sich fUr Barenthoren gegeniiber 
den genannten Tafeln immer noch ein Plus an Ertragsleistung, das auf 
die sorgsame und umsichtige Wirtschaftsfiihrung des Besitzers zuriick
zurfiihren ist. Bei allen diesbeziiglichen tJberlegungen und Berechnungen 
darf aber nicht unbeachtet bleiben, daB bei Beschrankung auf Derbholz 
gerade bei den in Barenthoren vertretenen Altersklassen der Zuwachs 
hoher erscheint als er tatsachlich gewesen ist. Denkt man sich einen aus 
gleichen Stammen gebildeten Bestand, deren Starke im 30. Jahre 6, 
im 40. Jahre 8 cm betragen hat, so erscheint das im 40. Jahre vorhandene 
Derbholz ganz als Zuwachs der letzten 10 Jahre, wahrend tatsachlich 
doch nur die Differenz zwischen der Masse im 40. und 30. Jahre zu
gewachsen ist. 

Mehr Wert als den Messungen des Zuwachses, die in groBen Betrieben 
mit mathematischer Scharfe meist nich.t durchgefiihrt werden konnen, 
muB oft den Erfahrungen der Praxis und den auf bodenkundlichen Unter
suchungen beruhenden gutachtlichen Urteilen beigelegt werden. In 

1 Kiefern-Dauerwaldwirtschaft. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1920, S.21. 
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dieser Beziehung sei hier nur auf die in letzter Zeit in Eberswalde aus
gefiihrten Arbeiten hingewiesen, die zeigen, wie auBerordentlich groB der 
EinfluB des Untergrundes auf die Bestandesbildung ist, wie bedenklich 
aber auch eine Verallgemeinerung der Unterstellung Mollers, daB man 
eine junge Bestandesgeneration nicht nur neben, sondern auch unter 
der alteren zur Entwicklung bringen konne1. Auf guten Boden, nament
lich solchen mit Untergrund von Lehm, Mergel usw. liegen dahingehende 
Nachweise in reicher Menge vor, namentlich in unterbauten Kiefern
bestanden; auf armeren Boden, insbesonderereinen Sandboden, ist das 
Ergebnis der betreffenden MaBnahmen meist unbefriedigend. 

Entsprechend den Enahrungen der Praxis und den Untersuchungen 
der Wissenschaft stehen auch die von den leitenden Behorden erlassenen 
Vorschriften mit der Ausdehnung des Plenterwaldes durchaus nicht in 
tTbereinstimmung. Dies gilt insbesondere fiir die Kiefer in den ostlichen 
Provinzen PreuBens. Schon bald nach dem Auftreten des Obenorst
meisters W erne burg, der den Plenterwald fiir aIle Holzarten empfahl, 
nahm die Preu.Bische StaatsforstverwaItung2 AnlaB, sich gegen die Ein
fiihrung desselben auszusprechen. "Gegen grundsatzliche Einfiihrung des 
Plenterbetriebs da, wo die VerhaItnisse nicht dazu notigen, hat sich die 
Forstverwaltung im allgemeinen ablehnend verhaIten." Wird die Gesamt
heit der Preu.Bischen Staatsforsten ins Auge gefaBt, so kann nicht zu
gegeben werden, daB der von den Anhangern des Plenterwaldes .... 
behauptete Riickgang des Waldzustandes infolge des bisher befolgten 
Wirtschaftssystems wirklich eingetreten sei. FUr die Gegenwart ist es 
charakteristisch, daB bald nach der Hochflut des Dauerwaldes eine Denk
schrift3 der Preu.Bischen Staatsforstverwaltung erschien, in der unter 
den MaBregeln der zukiinftigen Wirtschaft auch die Schmalkahlschlag
wirtschaft im Kiefernwalde hervol'gehoben wurde. Durch die Versuche, 
die Kiefernbestande in verstarktem MaBe natiirlich zu verjiingen und 
kiinstliche KiefernkuIturen unter dem Schirm des Altholzes zu be
griinden, seien iiberwiegend MiBenolge gezeitigt. 

Um die Bestrebungen der Vertreter der sog. Dauerwaldwirtschaft 
zu wiirdigen, muB nun aber anerkannt werden, daB viele von ilinen 
auf dem Gebiete der Bestandes- und Bodenpflege sehr richtige Ansichten 
aufgestellt und in der Literatur sowohl wie in der Praxis forderlich ge
wirkt haben. Aber es darf auch nicht vergessen werden, daB das Wich
tigste von dem, was die Vertreter der Dauerwaldwirtschaft anstrebten, 

1 Vg!. hierzu aus neuester Zeit auch Busse: Zweistufige Kiefernbestockung 
(Mitteilung aus der Sachsischen Forst!. Versuchsanatalt) 1931. 

D v. Hagen-Donner: Die forstlichen Verhaltnisse PreuBena 1894, 3. Auf!., 
8.179. 

B Denkschrift iiber Sparmoglichkeiten in der Staatsforstve:rwaltung 1927, 
S.9,4. 
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schon seit langer Zeit, insbesondere seit dem Auftreten von K.Heyer, 
Gayer, Burckhardt, Danckelmann u. a. angeregt und begriindet 
und von zahlreichen Praktikern in der Stille durchgefiihrt worden ist. 

In der neuesten Zeit hat das Schrifttum iiber den Plenterwald eine 
Bereicherung durch Danneckerl erhalten. In seiner Schrift werden 
aIle Fragen, die auf ihn Bezug haben, beleuchtet. Der erste Tell gibt eine 
geschichtliche Entwicklung des Plenterwaldes von den alteren Schriften 
bis K. Gayer; der zweite behandelt den Plenterwald im heutigen Ge
wande. Bei der Beschiiftigung mit dieser Schrift erkennt man bald, 
daB der Verfasser bestrebt gewesen ist, die giinstigen Seiten des Plenter
waldes in ein helles Licht zu riicken. Er wird bei vielen Lesern den Ein
druck erwecken, es sei Aufgabe der Zukunft, die in der Gegenwart vor
herrschenden, schlagweisen Betriebe in moglichst groBem Umfang in den 
geregelten Plenterbetrieb iiberzufiihren, also in einen Gegensatz zu der 
von den bedeutendsten Forstwirten wahrend des 19. Jahrhunderts ein
geschlagenen Richtung zu treten. Da ich mich in meiner langen beruf
lichen Laufbahn - als Forsteinrichter in der Taxationskommission ffir 
Hessen-Nassau in den Jahren 1877-1881, als Revierverwalter der Ober
forsterei Jesberg 1881-1893, Eberswalde von 1899-1903, als Professor 
in Eberswalde von 1903-1906 und in Tharandt von da bis zur Gegen
wart - mit den Eigentiimlichkeiten des Plenterwaldes, seinen Beziehun
gen zum Mittelwald und schlagweisen Hochwald und der "Oberfiihrung 
in den letzteren fast standig zu beschiiftigen Gelegenheit gehabt habe 
und auch auf zahlreichen Reisen, insbesondere 1898 in Bohmen und 
Bosnien, 1900 in Belgien und Frankreich, sowie mehrfach in siiddeutschen 
Tannengebieten und in der Schweiz dem Plenterwalde mein besonderes 
Interesse zugewandt habe, glaube ich, auch an dieser Stelle mein Urtell 
iiber ihn und sein Verhaltnis zum schlagweisen Hochwald, das die Forst
wirte noch lange beschiiftigen wird, aussprechen zu sollen. 

Bei den Vorlesungen und tJbungen, die ich auf dem vorliegenden 
Gebiet zu halten hatte, habe ich ofter Veranlassung genommen, zweier 
Manner zu gedenken, die einen sehr nachhaltigen EinfluB auf meine 
berufliche Entwicklung und Tatigkeit ausgeiibt haben. Der eine der
selben ist Pfeil, der wahrend der langen Zeit seiner Wirksamkeit stets 
die Ansicht vertreten hat, daB die Forstwirtschaft nach den ortlich 
vorliegenden Verhaltnissen, insbesondere nach dem Standort, der Natur 
der Holzarten und dem Kulturzustand der betreffenden Lander sich 
richten miisse. Der andere Leiter meiner forstlichen Richtung ist einer, 
der sonst in derForstwirtschaft wenig genannt wird, namlich Goethe, 
der in seinem Epigramm: "Natur und Kunst" den Satz pragte: "In der 
Beschrankung zeigt sich erst der Meister." Wie weitgehend dieser Ge-

1 Der Plenterwald, einst und jetzt, 1929. 
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danke die wichtigsten Fragen der Forstwirtschaft, insbesondere Be
grundung, Erziehung und Hiebsreife, beeinfluBt, lehrt die Geschichte der 
Forstwirtschaft in reichem MaBe. 

Ein umfassender Blick auf die Zustande und die Entwicklung der 
Forstwirtschaft fiihrt zu der Einsicht, daB die Urteile tiber die V orzuge 
und Nachteile der verschiedenen Betriebsarten und Bestandesformen ge
maB jenem Satze von Pfeil niemals in allgemeiner Fassung gegeben 
werden durfen; sie sind vielmehr bestimmt durch die besonderen Ver
haltnisse der Lander, Reviere oder Bestande, auf die sie sich beziehen 
sollen. MaBgebend fiir die Zulassigkeit des Plenterbetriebs ist insbeson
dere die vorherrschende oder wirtschaftlich wichtigste Holzart, die Be
schaffenheit des Standorts, die von diesem abhangige Zulassigkeit der 
natiirlichen Verjiingung, sowie die Bedeutung, welche den schtitzenden 
Eigenschaften des Waldes beigelegt wird. Was die Holzart betrifft, 
so sind schattenertragende Holzarten ihrer Natur nach am besten im
stande, unter der standigen Beschirmung, wie sie im Plenterwalde vor
liegt, sich zu entwickeln. Von allen Holzarten steht in dieser Beziehung 
die Tanne an erster Stelle. Je mehr sie vorherrscht und je mehr Gewicht 
auf ihre Erhaltung gelegt wird, um so eher wird man die Form des Plen
terwaldes wahlen oder erhalten diirfen. Fur lichtbediirftige Holzarten 
Hegen die Wuchsbedingungen im Plenterwalde, wie fur die Verjiingung so 
auch fiir die weitere Entwicklung nicht giinstig. Wenn der Plenterwald 
nach den ihm eigentumlichen Charakter behandelt wird, so bleiben die 
Horste, die bei der Verjiingung gebildet werden, klein. Das Bestreben, 
auch Lichtholzarten in dem Plenterwald einzufiihren oder zu erhalten, 
hat zur Anlage groBer Horste Veranlassung gegeben. Dadurch wird aber 
das eigentumliche Wesen dieser Betriebsart mehr oder weniger stark 
beeintrachtigt. Daher wird selbst in der Schweizl, wo der Plenterwald, 
wegen der ibm obliegenden Schutzaufgaben, viel weitergehende Bedeu
tung hat als in Deutschland, von sachkundiger Seite in bezug auf die 
Holzart eine wesentliche Einschrankung vertreten. 

Der groBe EinfluB, den die Standortsverhaltnisse auf die Be
triebsart ausuben, ist den Waldungen aller Lander aufgepragt. Lage und 
Klima lassen diesen EinfluB am bestimmtesten erkennen, wenn man 
groBere Reisen zu dem Zwecke vornimmt, die Verschiedenheit des Waldes 
in horizontaler und vertikaler Richtung wahrzunehmen. Aber auch der 
Boden ist in dieser Beziehung haufig ausschlaggebend. Die natiirliche 
Verjiingung, die fiir den Plenterwald eine seine Entwicklung fordernde 
Bedingung ist, gelingt nur da, wo sich der Boden in einem fiir die natiir
liche Besamung empfanglichen Zustand befindet. AlIe ungunstigen 

1 Vgl. Balsiger: Der Plenterwald und seine Bedeutung fiir die Forstwirt
Bchaft der Gegenwart, Auflage von 1913, S. 12, ("Die Haupteigenschaft der 
Plenterholzart besitzt einzig die WeiBtanne"). 
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Bodenzustande, wie sie namentlich beim Vorhandensein starker Schichten 
von auflagerndem Humus und starken Uberziigen von Standorts
gewachsen vorliegen, setzen der natiirlichen Verjiingung, die zur Be
standesbildung notwendig oder doch erwiinscht ist, Hindernisse entgegen 
und bilden auch Schranken fiir die Herstellung und dauernde Erhaltung 
eines guten Plenterwaldes. Fiir Baden, welche von solchen Erschwerungen 
frei sind, ist fUr den Plenterwald die Fahigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen 
und zu halten, von besonderer Bedeutung. In dieser Beziehung ist diese 
Geschichte der Oberfarsterei Eberswalde wiihrend des letzten Jahrzehnts 
sehr charakteristisch und lehrreich. Die in ihr vorliegenden Unter
suchungsergebnisse und Tatsachen bilden den besten Beweis fiir die Not
wendigkeit einer Beschrankung des Plenterbetriebs. Die Fiihigkeit der 
natiirlichen Verjiingung liegt sehr oft nur da vor, wo im Untergrunde 
Lehm oder Ton oder andere, die Feuchtigkeit haltende Stoffe vor
handen sind. Da im graBten Teil der norddeutschen Ebene reine Sand
baden vorherrschen, so war es durchaus begriindet, daB in der Denk
schrift des Ministers fiir Landwirtschaft von 1927 die Riickkehr zur 
Schmalkahlschlagwirtschaft im Kieferwalde angeordnet wurde. 

DaB die Zwecke, die der Schutzwald erfiillen solI, auf die Betriebs
art von EinfluB sind, wird allgemein anerkannt. Je mehr Gewicht darauf 
gelegt wird, daB der Boden mit Riicksicht auf die Schutzwirkungen 
irgendwelcher Art standig bestockt bleibt, um so mehr Wert muB dem 
Plenterwald beigelegt werden. Er ist ausgezeichnet durch Widerstands
fiihigkeit gegen Sturm, Anhang und andere Schaden der anorganischen 
Natur. Dieselben Eigenschaften, die den Plenterwald gegen den gleich
altrigenHochwald in akonomischer Hinsicht zuriicktreten lassen, nament
lich der tiefere Ansatz der Kronen, der starkere Abfall des Schaftes und 
die Starke der Astbildung geben ihm als Schutz gegen manche Natur
schaden den Vorzug. Auch manchen Gefahren der organischen Natur, 
namentlich den Schaden durch solche Insekten, welche bestimmten 
Altersklassen verderblich werden, ist er durch seine Ungleichaltrigkeit 
in geringerem Grade ausgesetzt. 

Die starksten Griinde gegen eine weitgehende Einfiihrung des Plen
terwaldes liegen erstens in der geschichtlich gewordenen Tatsache, daB 
der graBte und beste Teil der deutschen Forsten das ganze 19. Jahr
hundert hindurch von tiichtigen, gut ausgebildeten Forstwirten im schlag
weisen Betrieb bewirtschaftet worden ist, wodurch die Bestande einen 
bestimmten Charakter erhalten haben; zweitens in dem Umstand, daB 
den wichtigsten Forderungen, wegen welcher die Riickkehr zum Plenter
walde empfohlen wird, auch im Rahmen des schlagweisen Betriebs geniigt 
werden kann. Es ist nicht der schlagweise Betrieb an sich, der zu grund
legenden .Anderungen AnlaB gibt, sondern vielmehr Fehler seiner An
wendung. Diese kannen vermieden werden. Abgesehen von den Mitteln 
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der Forsteinrichtung, die insbesondere die GroBe, Richtung und An
einanderreihung der Schlage betreffen, gehort hierher als wesentlichstes 
Mittel die Anlage gemischter Bestande, die seit K. Heyer und Gayer 
von den hervorragendsten Vertretern der Literatur und Praxis ange
bahnt sind. Bei der wichtigsten Form derselben, namlich der Mischung 
einer Schattenholzart mit einer Lichtholzart, ergibt sich schon bei an
nahernder Gleichaltrigkeit eine Mehrstufigkeit der Bestockung, namlich 
eine obere Stufe, welche die okonomischen Aufgaben der Wirtschaft er
fiillen soll, und eine untere, welche in erster Linie den Schutz des 
Bodens zur Aufgabe hat. Noch besser als in gleichaltrigen kann die 
Mehrstufigkeit in ungleichaltrigen Bestanden herbeigefiihrt werden, 
insbesondere durch den Unterbau, der dann auch seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts, insbesondere bei Eiche und Kiefer, in zu
nehmendem MaBe Anwendung gefunden hat. 

Dritter Abschnitt. 

Bestandesbegriindnng. 
Bei keiner anderen forsttechnischen MaBnahme tritt die Bedeutung 

der geschichtlichen Methode so bestimmt hervor wie bei der Bestandes
begriindung. Andere Methoden haben hier sehr haufig keine befriedigen
den Ergebnisse. Eine strenge mathematische Methode stoBt auf rech
nerische Schwierigkeiten. G. Heyerl versuchte eine solche zur Anwen
dung zu bringen, indem er die Bodenerwartungswerte, die sich fiir ver
schiedene Arten der Begriindung unter gleichen Verhaltnissen ergeben, 
berechnete und verglich. Allein das Ergebnis der Berechnung bleibt oft 
unvollstandig, weil es von Faktoren abhangig ist, fiir die keine zahlen
maBigen Werte eingesetzt werden konnen. Physiologische und boden
kundliche Methoden sind jederzeit von Wert; aber auch durch sie konnen 
manche Verhaltnisse, welche bei der Frage der Begriindung beriicksichtigt 
werden miissen, nicht geniigend erfaBt werden. Bei einer geschichtlichen 
Begriindung der in Aussicht genommenen MaBnahmen kann, wenn eine 
gute Einrichtung und Statistik vorliegt, auf alle Verhaltnisse, die man 
bei der Frage der Bestandesbegriindung vor Augen haben muB, gehOrig 
eingegangen werden. 

Zu unterscheiden und getrennt zu halten sind zunachst die natiirliche 
und kiinstliche Begriindung, wenn sie auch in der Praxis in vielseitiger 
Verbindung stehen und in derselben Abteilung, sich gegenseitig ergan
zend, zur Anwendung kommen. 

1 Handbuch der forstlichen Statik 1871, II. Abschnitt, I-VI TiteI. 
Martin, Geschlchtllche Methode. 8 
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I. Die natiirliche Verjiingung. 
Fiir diese miissen einmal die allgemeinen Bedingungen, von welchen 

die natiirliche Verjiingung abhangig ist, ins Auge gefaBt werden; sodann 
die Ausfiihrungen, die in bestimmten Fallen der Praxis verwirklicht 
werden sollen. Sie beziehen sich zunachst auf einzelne Reviere oder 
Revierteile (Betriebsklassen), deren Verhaltnisse dann aber mit anderen 
zusammengefaBt werden, so daB Wirtschaftsregeln fiir einheitliche Wirt
schaftsgebiete aufgestellt werden konnen. 

1. Allgemeine Beding ungen. 
Die Bedingungen, unter denen eine erfolgreiche Naturverjiingung 

zustande kommt, sind folgende: 

1. Es muB eine geniigende Samenerzeugung auf der zu ver
jiingenden Flache stattfinden. Dies wird der Fall sein, wenn Bestande 
von entsprechendem Alter vorhanden sind, welche in nicht zu weiten 
Zeitabstanden keimfahigen Samen in geniigender Menge hervor
bringen. 

2. Der Boden muB sich in einem Zustand befinden, bei welchem die 
Samen keimen und die jungen Pflanzen in den ersten Lebensjahren 
wachsen konnen. Dieser Zustand wird in erster Linie durch die Be
schaffenheit des Humus und des "Oberzugs gekennzeichnet. Auf beides 
ist deshalb vor und wahrend der Verjiingung ein sorgfaltiges Augenmerk 
zu richten. Der Humus muB sich mit dem Mineralboden verbinden. Die 
infolge der Schlagstellung auftretenden Standortsgewachse diirfen den 
Boden nicht vollstandig in Besitz nehmen und abschlieBen. 

3. Das Ziel der zukiinftigen Wirtschaft muB auf die in dem 
zu verjiingenden Bestande vertretene Holzart gerichtet sein. 

Wenn die erforderlichen Bedingungen vorliegen, so darf ohne weiteres 
unterstellt werden, daB von der natiirlichen Verjiingung tunlichst weit
gehende Anwendung zu machen ist. Sie besitzt den groBen Vorzug, daB 
sie zur Steigerung der Holzmassenerzeugung wesentlich beitragt. Der 
geringe Zuwachs, durch welchen gerade die wertvollsten Holzarten im 
ersten oder in den beiden ersten Jahrzehnten ausgezeichnet sind, findet 
eine Erganzung durch den Zuwachs der Mutterbaume. Dieser ist gegen
iiber dem KahlSChlag ein Plus, dem kein Minus gegeniibersteht. 1m 
Gegenteil: die Mutterbaume haben neben dem Zuwachs, den sie selbst 
leisten, noch weitere Vorziige, namentlich in bezug auf die Herkunft des 
Samens und den Schutz gegen manche Naturschaden (Frost, Hitze). 
Allerdings darf man die Ausnutzung des Lichtungszuwachses nicht zum 
Prinzip erheben und die Forderung stellen, daB ein Maximum von Lich
tungszuwachs an den Mutterbaumen erzeugt werden solI. Vielmehr ist es 
Regel, daB, wenu einmal eine Verjiingung beschlossen und eingeleitet 
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ist, das Bediirfnis der Jungwiichse an Licht und Niederschlagen fiir die 
Haltung der Mutterbaume bestimmend sein muB. Aber auch bei einer 
solchen Beschrankung ist der Zuwachs, der wahrend der Verjiingung 
erfolgt, sehr beachtenswert. Insbesondere ist dies der Fall bei den sich 
langsam entwickelnden, Schatten ertragenden Holzarten mit langer 
V erjiingungsdauer. 

Wenn dagegen die Bedingungen fiir die natiirliche Verjiingung nicht 
vorliegen, hat das Bestreben, ihre Anwendung trotzdem zu versuchen, 
fiir den nachhaltigen Zuwachs, der immer zum Boden in Beziehung steht, 
nachteilige Folgen. Lichtungszuwachs tritt allerdings auch in diesem 
Falle an den iibergehaItenen Mutterbaumen ein. Aber der Boden wird 
ungiinstig beeinfluBt; und dieser EinfluB falit in den meisten Fallen 
starker in die Waagschale, als der Lichtungszuwachs des nachsten Jahr
zehnts. An Stelle der ausbleibenden Jungwiichse entstehen Forstun
krauter der dem Standort entsprechenden Arten. Sie verursachen meist 
direkt und indirekt Verschlechterungen des Bodenzustandes und seiner 
Leistungen. In welchem Umfang und in welchem Grade dies seither der 
Fall gewesen ist, zeigt die Geschichte vieler deutscher Waldgebiete, 
namentlich vieler Laubbestande, die in Nadelholz haben umgewandelt 
werden miissen. Es ist hiernach eine wichtige Aufgabe der Wirtschafts
fiihrung und Betriebsregelung, ein Urtei! dariiber zu gewinnen, ob die 
natiirliche Verjiingung zu empfehlen ist. Die dahingehenden "Ober
legungen haben in den Erfahrungen der seitherigen Wirtschaft, in den 
Beobachtungen, die im Walde gemacht werden konnen, und in den Er
gebnissen des forstlichen Versuchswesens ihre wesentlichsten Grund
lagen. 

Die erfolgreiche Anwendung der natiirlichen Verjiingung wird durch 
die allgemeine geographische Lage, durch die besondere ortliche Lage 
und die Bodenverhaltnisse bestimmt. 

Wirft man mit Bezug auf diese Bestimmungsgriinde einen um
fassenden Blick auf die groBen Waldgebiete Mitteleuropas, so tritt als 
das am meisten charakteristische Merkmal die Tatsache hervor, daB 
die besten Bedingungen fiir die natiirliche Verjiingung bei allen Holz
arten in ihrem Standortsoptimum vorliegen. Die Tauglichkeit des Stand
orts fiir eine bestimmte Holzart tritt gerade in ihrer Fahigkeit hervor, 
sich fortzupflanzen, und den Kampf gegen andere Holzarten oder son
stige Gewachse, den sie zu fiihren haben, siegreich zu bestehen. In ihrem 
Standortsoptimum sind ferner alle Holzarten befahigt, haufig gesunden 
Sarnen zu erzeugen. Sie vermogen hier ferner ein ziemlich hohes MaB 
von Beschattung zu ertragen, was auf die natiirliche Ausbreitung aller 
Holzarten von giinstigem EinfluB ist. Andrerseits konnen sie sich im 
Bereich des Optimums meist auch frei, ohne- Beschirmung durch Mutter
baume oder sonstigen Schutzbestand entwickeln, da starkere Hemmungen 

8* 
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des Wachstums nur selten auftreten. Die Wirtschaft hat daher in bezug 
auf die Zeit der Inangriffnahme der Bestande zur Verjiingung und die 
Stellung der Schlage ein groBeres MaB von Freiheit, als sie in anderen 
geographischen Lagen zulassig ist. Die Schaden der anorganischen Na
tur (Frost, Ritze, Schnee, Sturm u. a.) treten an den Jungwiichsen selten 
verheerend auf und die der organischen Natur (durch Wild und Weide
vieh, Schlagunkrauter u. a.) werden schneller und vollstandiger iiber
wunden, als in anderen Lagen. Der Boden kann im Optimum im Wege 
der Schlagstellung, durch den EinfluB von Licht, Luft und Feuchtigkeit 
am besten in einen Zustand gebracht und in ihm erhalten werden, bei 
welchem die Ansamung mit ziemlicher RegelmaBigkeit stattfindet. 
Es treten weder starke Rohhumusbildungen auf, noch Zerst6rungen 
des fruchtbaren Humus durch Erhitzung und Verdichtung. 

Um das Verhalten der Hauptholzarten auch auBerhalb unserer 
heimischen Wirtschaftsgebiete kennenzulernen, machten wir (eine 
Anzahl preuBischer Revierverwalter und andere Forstbeamte) mehrere 
Reisen in Lander, deren forstliche Verhaltnisse fiir uns mit Riicksicht 
auf ihre physische Beschaffenheit und ihre geschichtliche Entwicklung· 
von besonderem Interesse waren. Die erste (im Jahre 1898 ausgefiihrte) 
dieser Reisen erfolgte in siidostlicher Richtung nach Bohmen, Ungarn, 
Slavonien und Bosnien. Die zweite fiihrte uns nach Holland, Belgien 
und Frankreich, die dritte nach Danemark, Schweden und Nor
wegen. 

Das Ziel aller drei Reisen war hauptsachlich auf solche Waldungen 
gerichtet, in welchen fiir die Hauptholzarten, insbesondere Eiche, 
Buche, Tanne, Fichte, Kiefer giinstige Wuchsbedingungen vorlagen. 
Fiir die Eiche war dies der Fall im mittleren Frankreich (im Gebiet der 
Loire) und in Slavonien; fiir die Buche in Belgien, Ungarn und Danemark; 
fiir die Tanne und Fichte in Bosnien sowie in siiddeutschen und oster
reichischen Revieren, die auf den Hinreisen beriihrt wurden. Die nach
folgenden Ausfiihrung~n haben, wenigstens zum Teil, neben den Er
fahrungen im beruflichen Leben die Erinnerung an die auf jenen Reisen 
gewonnenen Eindriicke zu ihrer Grundlage. 

2. Die natiirliche Verjiingung der Buche. 

Bei keiner anderen Holzart sind die RegeIn der natiirlichen Ver
jiingung in der deutschen Forstwirtschaft so erfolgreich angewandt 
wie bei der Buche. Sie hat in dieser Beziehung einen starken und nach
haltigen EinfluB auf den Waldzustand ausgeiibt, der noch in der Gegen
wart klar erkennbar ist. Bei einer geschichtlichen Betrachtung der 
natiirlichen Verjiingung muB deshalb auf die Buche in besonderem 
MaBe eingegangen werden. Dabei sind auch die allgemeinen Verhalt
nisse der deutschen Waldungen ins Auge zu fassen. 
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In der Zeit, die dem Auftreten von G. L. Hartig, H. Cotta und 
andern Begriindern der Forstwirtschaft unmittelbar voranging, waren 
infolge unpfleglicher Wirtschaft und geregelter Holznutzung und starker 
Ausiibung der Nebennutzungen die Forsten der meisten deutschen Staa
ten auch in bezug auf die Verjiingung in schlechtem Zustand. Teilweise 
waren noch die regellosen Plenterwaldungen vorhanden, die sich je 
nach Boden und Lage, sowie der Einwirkung der Streunutzung in sehr 
verschiedenem Zustande befanden. In den von den Ortschaften ent
fel'nt gelegenen Waldern waren ungleichaltrige Bestande vorherrschend, 
die sich auf den besseren Boden und in frischen Lagen auf natiirlichem 
Wege unregelmaBig verjiingten. In der Nahe der bewohnten Orte waren 
haufig mittelwaldartige Orte entstanden, die durch das Ausgehen der 
Stockausschlage und das Zusammenwachsen der Oberholzklassen den 
Charakter eines ungleichaltrigen Hochwaldes erhalten hatten. Auch an
dere mehrstufige Bestande lagen vor, wie insbesondere der Stangenholz
betrieb, der Hochwaldkonservationshieb u. a. 

Auf Grund der Beobachtungen und Erfahrungen, die von den aus
fiihrenden Forstbeamten in Waldern dieser Art gemacht wurden, bil
deten sich die Regeln der natiirlichen Verjiingung der Buche aus. Als 
der weitaus einfluBreichste der in dieser Richtung tatigen Forstwirte ist 
G. L. Hartig zu nennen, der in den hessischen und nassauischen Buchen
waldungen in Hungen und Dillenburg wirkte. Kaum 27 Jahre alt, ver
offentlichte er sein Lehr buch fiir Forster, das in der Folgezeit einen auBer
ordentlichen EinfluB auf die Bewirtschaftung der Buche ausgeiibt hat. 
Er stellte hier seine vielgenannten und weithin befolgten Generalregeln 
auf, die dahin gingen, daB der Boden in gutem, fiir Besamung der Buche 
empfanglichen Zustand erhalten werden soUte, und daB sich die jungen 
Pflanzen durch entsprechende Schlagpflege entwickeln miiBten, ohne 
von der Beschattung der Kronen des Altholzes und den iibel'all sich ein
findenden Forstunkrautern gedrangt und untel'driickt zu werden. 

Auch H. Cotta ging in seinem Waldbau, insbesondere bei der na
tiirlichen Verjiingung von der Buche aus. Er ging aber in den Regeln, 
die er aufstellte weit mehr auf die Verschiedenheiten ein, die sich nach 
Boden, Lage und Klima fiir die Schlagfiihrung ergeben. 

Noch entschiedener als Cotta stand Pfeil zu den Generalregeln 
G. L. Hartigs im Gegensatz. Die von ihm auf allen Gebieten del' Forst
wirtschaft verfolgte Richtung wird bekanntlich am bestimmtesten 
durch die Betonung der ortlichen Besonderheiten der Wirtschaft cha
rakterisiert. Wie in allen Zweigen del' Wirtschaft, so vel'tritt el' auch 
bei del' natiirlichen Verjiingung die Ansicht, daB sich die Wirtschafts
fiihrung nach den vorliegenden Verhaltnissen richten miisse und daB 
es keinen allgemeinen Normalzustand der Walder und daher auch keine 
Mittel, einen solchen zu erreichen, gabe. 
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Hundeshagen schloB sich in bezug auf die natiirliche Verjiingung 
der Buche und anderer Holzarten im wesentlichen an G. L. Hartig an. 
In seiner 1821 erschienenen forstlichen Produktionslehre nahm er die 
Grundsatze der natiirlichen Verjiingung als wesentlichen Bestandteil 
des Waldbaues auf und trug hierdurch wesentlich dazu bei, das Verfahren 
Hartigs auch in solche Kreise einzufiihren, denen es durch unmittelbare 
praktische Betatigung nicht bekannt war. 

Auf die Anschauungen der gebildeten Forstwirte, deren Zahl nach 
der Griindung forstlicher Lehranstalten in wachsendem MaBe zunahm, 
hat kein Schriftsteller groBeren EinfluB ausgeiibt, als Carl Heyer. 
In seiner bekannten Schrift hat er das Gesamtgebiet des Waldbaues 
nach seinen wissenschaftlichen Grundlagen und praktischen Folgerungen 
griindlich bearbeitet. Dabei ist auch die natiirliche Verjiingung sowohl 
nach ihrer allgemeinen Bedeutung, als auch mit besonderer Riicksicht 
auf die Buche eingehend behandelt. 

Dnter den Nachfolgern der genannten Begriinder der Forstwissen
schaft haben auf die natiirliche Verjiingung der Buche Grebe und Borg
greve am meisten eingewirkt. Grebe verfaBte eine besondere Schrift 
iiber den Buchenhochwaldbetrieb, den er nach allen Richtungen auf 
Grund eigener praktischer Tatigkeit behandelte. Insbesondere gilt dies 
von den MaBnahmen der Verjiingung, die hier so griindlich bearbeitet 
sind, wie es in keiner anderen Schrift der Fall ist. Diese Wertschatzung 
muB auch aufrecht erhalten werden, wenn der Buchenhochwald seine 
friihere Bedeutung nicht mehr behalten wird. Borggreve hat die Wir
kung, welche die Beschirmung und ihre Dnterbrechung oder Beseitigung 
auf die jungen Holzpflanzen ausiibt, griindlicher behandelt als alle an
deren Waldbauschriftsteller und die Regel aufgestellt: "Dem Nach
wuchs aller unserer wertvollen Holzarten ist auf allen Standorten bis 
zur Kniehohe die Beschirmung von reichlich 2/3 seines eigenen vollen 
haubaren Mutterbestandes und dann bis zur Mannshohe die von reich
lich lis desselben zu erhalten." 

Auf Grund der Lehren der genannten Autoren und durch die Tatig
keit zahlreicher, tiichtiger Praktiker haben sich die Regeln der Buchen
verjiingung, ortlich vielfach modifiziert, mehr und mehr ausgebildet. 
W 0 sie regelrecht durchgefiihrt wurden, sind sie meist durch vier Arten 
von Schlagen, die als Vorbereitungsschlag, Besamungsschlag, Auslich
tungsschlag, Raumungsschlag bezeichnet werden, verwirklicht worden. 

Durch den Vorbereitungsschlag sollen die Kronen der Mutter
baume verbessert und zur Samenbildung tauglich gemacht werden. 
Durch kraftige Lockerung erhalten sie eine gewolbte Form, wodurch 
die der Sonne ausgesetzte Kronenoberflache gekraftigt und vergroBert 
wird. Zugleich soli der Boden in einen zur Aufnahme des Samens emp
fanglichen Zustand gebracht werden. Durch Zersetzung des Laubes 
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und anderer BaumabfiiUe soIl eine Mischung von Humus und Mineral
boden bewirkt werden, die sogenannte Bodengare, auf deren Herstellung 
in der Praxis mit Recht groBer Wert gelegt wurde. Aligemein ist die 
Bedeutung des Vorbereitungsschlags jedoch nicht anerkannt worden. 
Hartig und Cotta erwiihnen ihn gar nicht, und Hundeshagen1 bezeich
net sogar die Ansicht, daB man durch einen Vorbereitungsschlag das Ver
wesen und die Umwandlung der am Boden befindlichen Laubschichten 
in Humus erleichtere, als eine irrige Meinung. Auch ist in der neueren 
Zeit mit Recht darauf hingewiesen, daB der Zweck des Vorbereitungs
schlages durch wiederholte, kriiftige Durchforstungen ersetzt werden 
kanne, insbesondere auf tiitigen, kalkreichen Boden. Trotzdem wird 
es sich empfehlen, daB man den Begriff und das Wesen des Vorberei
tungsschlages als einen besonderen Akt der Buchenverjungung fest
hiilt. Liingere Erfahrungen ergeben eindringliche Lehren, wie auBer
ordentlich verschieden sich die Verjungungen der Buche unter ubrigens 
gleichen Umstiinden verhalten, je nachdem eine gute Vorbereitung des 
Bodens stattgefunden hat. 

Die HersteUung des Besamungsschlages ist fUr die AusfUhrung 
der natiirlichen Verjungung der wichtigste Akt, der dem Wirtschafter 
obliegt. Nach den ursprunglichen Regeln soUte dieser Schlag erst ge
fuhrt werden, wenn ein Samenjahr eingetreten ist, was auch mit Ruck
sicht auf die GroBe der zu verhiingenden Fliiche erwiinscht ist. Aber 
schon Cotta erwiihnt als die iilteste und gewohnlichste Verjungungs
art die, bei welcher man sogenannte dunkle Besamungsschliige nach 
bestimmten Regeln stellt, ohne Rucksicht darauf, ob gerade ein Samen
jahr eintritt oder nicht. Als MaBstab fUr die Schlagstellung diente ent
weder die Entfernung der Kronenspitzen oder die sogenannte Abstands
zahl oder das Verhiiltnis der zu entfernenden Holzmasse zu der bei der 
Schlagstellung vorhandenen. Nach Hartig sollte dem Besamungs
schlag eine solche SteHung gegeben werden, daB die stehenbleibenden 
Biiume mit den iiuBersten Spitzen der Zweige sich beinahe beruhren. 
1m milden Klima soUte die SteHung etwas weiter, in rauhem Klima und 
bei stark zu Unkrautwuchs geneigtem Boden etwas dichter sein. Die 
Abstandszahl wurde von Konig eingefUhrt, hat aber in der groBen Praxis 
kaum Eingang gefunden. Mehr Gewicht wurde auf das Verhiiltnis der 
zu entnehmenden zu den vorhandenen Holzmassen gelegt. Zur Be
messung derselben dienten entweder die bei des Betriebsregelung ge
machten Aufnahmen oder Schatzungen oder Ertragstafeln. Alle drei 
Verfahren zeigen aber, wie schwierig es ist, die Bestimmungsgriinde 
der SamenschlagsteHung in bestimmte Zahlen festzulegen. 

Der Auslichtungsschlag erfolgt in der Regel in mehreren Abstu
fungen. Wenn der Besamungsvorschlag so gestellt war, wie es der Ent-

1 Forstliche Produktionslehre 1842, 4. Auf!., S.182. 
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wicklung der jungen Buchenpflanzen im ersten Jahre ihres Lebens 
entspricht, so sind bald Nachlichtungen erforderIich, well die jungen 
Buchenpflanzen mit zunehmendem Alter weniger Schatten ertragen, 
wahrend das Kronendach von J ahr zu J ahr dichter wird. Ftir die Stellung 
der Auslichtungsschlage muB das Bedtirfnis des Jungwuchses bestim
mend sein, und zwar einerseits nach dessen VerhaItnis zu den Mutter
baumen, durch die er entstanden ist, andrerseits zu den Standorts
gewachsen, die sich bei jeder zunehmenden Lichtung in starker wer
dendem Grade auf der Verjungungsflache einfinden. Wird die Schlag
stellung zu dunkel gehalten, so geht die Kraft des Bodens in das Alt
holz ein, wahrend der Jungwuchs kiimmert oder ganz zu Grunde geht. 
Wird dagegen zu stark gelichtet, so entwickeln sich die Standorts
gewachse, welche die Bodenkrafte weit schneller und vollstandiger aus
nutzen konnen, als junge Holzpflanzen, zu uppig; der Buchenaufschlag 
wird durch sie in seiner Entwicklung gehemmt. Wie groBe Schaden 
hierdurch ftir den Wald entstanden sind, lehren die Waldungen aller 
Lander in reichem MaBe. Nur wenn die Lichtungen aIImahIich, dem 
Bedtirfnis des Jungwuchses entsprechend, gefiihrt werden, kann del' 
Zweck der Verjungung erreicht werden. 

Neben den aus dem Verhaltnis des Jungwuchses zu den Standorts
gewachsen hervorgehenden wirtschaftlichen Folgerungen sind immer 
noch andere Verhaltnisse zu beachten, unter denen die Frostgefahr 
am wichtigsten ist. Sie gibt oft Veranlassung, daB die Schlage oder ein
zelne Teile derselben dunkler gehalten werden mussen, als es nach den 
allgemeinen Beziehungen zwischen der jungen Buche und den Standorts
gewachsen erforderlich erscheint. 

Der Raumungsschlag wird ausgefiihrt, sobald die jungen Buchen 
einen Schutz gegen die Gefahren von Frost und Hitze, Unkrautwuchs 
u. a. nicht mehr notig haben. Wenn auch die Praxis oft noch andere 
Verhaltnisse z. B. Art und Weise der Verwertung berucksichtigen muB, 
so steht doch das Gedeihen des Jungwuchses in dieser Beziehung an 
erster Stelle. Ein langeres Uberhalten eines Schirmbestandes, als es 
diesem Zwecke dienlich ist, darf nicht Regel sein, sondern muB Ausnahme 
bleiben. Ein durch verspatetes Raumen entstandener Schaden wird 
um so groBer sein, je mehr die junge Buche mit zunehmendem Alter 
den unmittelbaren LichtgenuB notig hat und je mehr Schwierigkeiten 
mit dem Ausbringen langen Nutzholzes verbunden sind. Die ausgespro
chene Regel schlieBt jedoch nicht aus, daB in besonderen Fallen (z. B. 
mit Rucksicht auf landschaftliche SchOnheit, die Moglichkeit jeder
zeitiger Nutzung) Ausnahmen stattfinden. Die dauernde Erhaltung 
eines Bestandesschirmes wtirde zur Folge haben, daB die Umtriebs
zeiten der Buche niedriger gehalten werden mussen, als es den physi
schen und okonomischen Bestimmungsgrunden fur ihre Hiebreife ent-



Die natiirliche Verjtmgung. 121 

spricht, wie es auch bei den seitherigen Versuchen, die in dieser Be
ziehung angestellt sind (z. B. bei den Betrieben v. Langens, W. J agers, 
Homburgs der Fall gewesen ist. 

Nach allen Richtungen wesentlich glinstiger als ein Uberhalt der 
gleichen Holzart verhalt sich bei richtiger Wahl und sorgfiiJtiger Pflege 
der Stamme der Uberhalt von anderen Holzarten. Insbesondere kom
men in dieser Richtung lichtkronige Holzarten liber der Schatten er
tragenden Buche in Betracht. In erster Linie ist der Uberhalt von 
Eichen in Buchenbestanden hervorzuheben. Ihre bleibende Bedeutung 
hat diese Bestandesform dadurch, daB in der Mehrzahl der Faile die 
Eiche zu ihrer Hiebsreife ein hoheres Alter als die Buche erreichen 
muB. 

Die im vorstehenden ausgesprochene Auffassung liber die natiirliche 
Verjlingung der Buche beruhte auf dem Umstand, daB das Ziel der friiheren 
Wirtscbaft hauptsachlichauf Brennholz gerichtet war. DasNutzholz trat 
in der Buchenwirtschaft sehr zurlick. Grebe gab in seiner Schrift liber 
den Buchenhochwald das Nutzholzprozent zu 5 an; ebenso die osterrei
chische Statistik liber den Wienerwald. Unter solchen Umstanden ent
sprachen die vor einem Jahrhundert aufgestellten Wirtschaftsregeln 
den volkswirtschaftlichen Forderungen, die an den Buchenhochwald 
gesteilt wurden, durchaus. Die von Hartig aufgestellten Regeln hatten 
zweifeilos groBe Vorzlige. Dahin gehort erstens, daB der Boden in so 
gutem Zustand gehalten wurde, wie es auf anderem Wege kaum mog
lich ist. Den Schaden, welche dem spateren Kahlschlag eigentiimlich 
waren, wurde auf diesem Wege am besten vorgebeugt. Die Hartigsche 
Schlagfiihrung hatte zweitens den Vorzug, daB der Zuwachs bis zum 
Eintritt der Bestande in die Periode der Verjlingung ungeschmalert in 
Kraft blieb. Der Zuwachs, welcher nach den Tafeln bei gewohnlichem 
SchluB auf II. Standortsklasse von 12,2 fm im 60. Jahr auf 7,4 fm im 
120. Jahr sinkt, wird durch die Steilung der Vorbereitungs- und dunklen 
Besamungsschlage auf fast gleicher Hohe erhalten. Der dritte Vorzug 
lag in dem Minimum von Kulturkosten, mit dem der junge Bestand 
beim Gelingen der Verjlingung belastet wurde. 

Indessen die Ziele der Wirtschaft sind jetzt andere als vor hundert 
J ahren. Mit dem starkeren Bedarf der gestiegenen BevOlkerung und 
der entstandenen Industrie an Nutzholz fast jeder Starke, mit der Zu
nahme der Kohle als Brennstoff, mit dem Eingreifen des Handels in die 
meisten Waldgebiete bildet jetzt die Erzeugung von Nutzholz auch bei 
der Buche das Ziel der Wirtschaft. Der Buchenhochwald bleibt zwar 
immer noch eine wichtige Bestandesform der deutschen Forstwirtschaft; 
aber es ist doch kein Zweifel, daB er an Umfang und wirtschaftlicher Be
deutung zurlickgetreten ist. 
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3. Die naturliche Verjungung anderer Holzarten. 
Wenn man nun die natiirliche Verjiingung anderer Holzarten mit 

derjenigen der Buche vergleicht, so machen sich hier, wie es auf vielen 
anderen Gebieten der Forstwirtschaft der Fall ist, zwei verschiedene, 
durch das Streben nach Gleichheit und Ungleichheit bestimmte Rich
tungen geltend. Der entschiedenste Vertreter des Strebens nach Gleich
heit auf dem Gebiete der Verjiingung war G. L. Hartig. Nachdem er 
die Buche auf Grund eigener Erfahrungen eingehend bearbeitet hatte, 
nahm er auch bei den anderen Hauptholzarten auf diese Bezug und sah 
sie trotz mancher Abweichungen als Vorbild fiir dieselben an. Ebenso 
geschah dies spater von Borggreve1• Als SchluBergebnis seiner Aus
fiihrungen uber die Wirkung der Beschirmung stellte er die These auf, 
daB "die Jungwiichse aller unserer wertvollen Holzarten auf allen 
Standorten bis zur Kniehohe die Beschirmung von reichlich zwei 
Dritteln ihres eigenen vollen haubaren Mutterbestandes ertrugen" usw. 
1m Gegensatz zu der generalisierenden Richtung von Hartig vertrat 
Pfeil auch hier die Ansicht, daB die Fiihrung der Forstwirtschaft in 
den wesentlichsten Beziehungen stets nach den vorliegenden Verhalt
nissen, insbesondere nach dem Standort, der Natur der Holzarten und 
dem Kulturzustand der betreffenden Lander gerichtet werden musse. 

Wenn man nun zurUckblickt auf die Entwicklung einer hundert
jahrigen Wirtschaftsgeschichte und die wahrendderselbenin dengroBeren 
forstlichen Kulturlandern getroffenen MaBnahmen, so wird man nicht 
im Zweifel sein, daB zwar fiir aIle Erscheinungen des Lebens der Wald
baume, wie des organischen Lebens uberhaupt, allgemeine Gesetze be
stehen, die uberall wirksam sind und beachtet werden mussen, daB es 
aber fiir die praktischen MaBnahmen der Forstwirtschaft trotzdem wich
tiger ist, auf die in der Bewirtschaftung der Holzarten und Standorte 
vorliegenden Verschiedenheiten hinzuweisen, als Generalregeln auf
zustellen. 

Als Bestimmungsgriinde fiir das verschiedene Verhalten der Holz
arten in bezug auf die natiirliche Verjiingung und die auf sie gerichteten 
Schlagstellungen sind folgende Punkte hervorzuheben: 

1. Die Haufigkeit der Samenjahre. Finden diese nur selten 
statt, wie es an den Grenzen der natiirlichen Verbreitungsgebiete meist 
der Fall ist, so hat man bei ihrem Eintritt mit Umsicht auf eine griind
liche Ausnutzung der Besamung hinzuwirken. Bei haufigem Eintreten 
der Samenjahre hat man in dieser Beziehung weit groBere Freiheit. 

2. Die Beschaffenheit des Samens, namentlich hinsichtlich 
ihres Gewichtes. Bei Holzarten mit schwerem Samen muB zunachst 
meist dunkler gehalten werden, weil sich sonst der junge Anwuchs nicht 

1 Die Holzzucht, 2. Auf I., RegeIn fiir die Naturbesamung, S. 161 ff. 
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uber das Bereich der Kronen hinaus einfinden kann, wahrend Holz
arten mit gefHigeltem Samen in dieser Beziehung eine weit groBere Aus
dehnungsfahigkeit besitzen. 

3. Der Bodenzustand. Wahrend bei der Buche schon vor der 
Besamung auf die Zersetzung des Humus und die Entstehung organi
schen Lebens durch Zufuhr von Licht hingewirkt werden muE, ist bei 
den lichtkronigen Holzarten, meist ein starkerer Uberzug vorhanden, 
dessen Entstehung und Verstarkung durch rechtzeitige Einftihrung 
von bodenschutzenden Holzarten entgegengewirkt werden muB. 

4. Die Fahigkeit, mehr oder weniger Beschattung zu ertra
gen. Sie ist auch bei derselben Holzart nach den klimatischen Ver
haltnissen sehr verschieden und verbietet die Anwendung jeder Art 
von allgemeinen Regeln. 1m allgemeinen konnen die Hauptholzarten 
im Standortsoptimum am meisten Beschattung ertragen. 

5. Die Schnelligkeit des Wachstums in der erst en J ugend. 
Wie leicht die weichen Laubholzer, sowie Kiefern und Larchen OOstande 
sind, die Konkurrenz der wichtigsten Standortsgewachse zu uberwin
den, zeigen die meisten charakteristischen Waldgebiete. 

6. Die Empfindlichkeit der verjungten Holzarten gegen 
Frost, Hitze, WildverbiB und andere Schaden der organischen Natur. 

7. Die Aufbereitung des Holzes, insbesondere der Umstand, 
ob derselbe in Iangen Stammen ausgehalten oder in Blocke geschnitten 
oder in KlafterstoBe aufgearbeitet wird. 

8. Die Schwierigkeit des Ausruckens und der Abfuhr. 
Richte ich nun unter Bezugnahme auf diese Bestimmungsgrunde den 

Blick auf die groBeren Waldgebiete Mitteleuropas, so trat auf den oben 
erwahnten Reisen der EinfIuB des Standorts bei der Eiche in besonderem 
Grade in Frankreich und Slavonien hervor. Die Haufigkeit der 
Samenjahre und die Reichlichkeit der Besamung bewirken bei ent
sprechenden Bodenzustanden in kurzer Zeit vollstandige Verjungungen. 
Die kleinen Lucken, die sich bei den frtiheren Besamungen gebildet 
haben, werden durch die in kurzen Fristen folgenden Masten zugezogen. 
Die Fahigkeit des Schattenertragens ist, wie man in Hoch- und Mittel
waldungen reichlich zu beobachten Gelegenheit hat, weit groBer als 
in Deutschland. Man hat daher in der Stellung der Schlage ein ziemlich 
groEes MaE von Freiheit: Man kann die Verjungungsschlage dunkel 
halten und den Lichtungszuwachs ausnutzen, man kami aber auch 
schnell und stark lichten, da die Gefahren durch Frost, Hitze usw. eine 
Iangere Beschirmung weniger notig machen. Die hiernach zulassige 
wirtschaftliche Freiheit kann, wenn sie richtig angewendet wird, von 
sehr forderlichem EinfIuE auf den Zustand der Bestande, namentlich 
auf ihren Zuwachs sein. Die uns vorgeftihrten 200jahrigen teils reinen, 
teils mit schwacher Buchenbeimengung versehenen Eichen (00 Gebiete 



124 Bestandesbegriindung. 

der Loire) iibertrafen auch die besten deutschen Bestande. Sie hatten 
eine Stammzahl von 200, eine Hohe von 30-36 m, eine Stammgrund
flache von 44 qm und eine Masse von 600-800 fm. Die Hohe ent
spricht hiernach annahernd der ersten Standortsklasse der deutschen 
Tafeln. Stammzahlen und Stammgrundflachen sind aber weit hohel'. 

Unter den N adelholzarten trat uns auf den nach Siidwesten und 
Siidosten gerichteten Reisen die Tanne in vielen umfangreichen Be
standen entgegen. Sie ist in besonderem Grade befahigt, sich unter dem 
vollen Schirm der eigenen Holzart und noch mehr unter dem eines ge
mischten Bestandes zu entwickeln. Auf den meisten von der Tanne 
eingenommenen und ihr zusagenden Standorten gibt sich die Tauglich
keit zu ihrer natiirlichen Verjiingung durch eine schwache Moosdecke 
zu erkennen, unter welcher eine humose Erdschicht gelagert ist. Die 
bekanntesten siiddeutschen Tannenziichter haben die Bedeutung dieser 
schwachen Moosdecke mit Nachdruck hervorgehoben. "In den Moosen 
- schreibt Gerwig - findet der WeiBtannensamen ein fum besonders 
zusagendes Keimbett. Jeder erfahrene Forstmann im Schwarzwald 
legt deshalb auf ihr Vorhandensein (in maBiger Hohe) einen sehr hohen 
Wert"; und Dressler schreibt, hiermit iibereinstimmend: "Diese 
dichte Moosdecke ist die unerschOpfliche Quelle von Feuchtigkeit in 
trockenen Jahren ... Zugleich ist sie ein vortreffliches Keimbett fiir 
den Samen." 

Die Entwicklung der jungen Tanne erfolgt unter den vorherrschenden 
Wachstumsbedingungen sehr langsam; insbesondere bleibt der Hohen
wuchs lange Zeit sehr gering. Da jede senkrechte Lichtung ihn fordert, 
so liegt es nahe, von diesem Mittel Anwendung zu machen. Indem man 
aber durch eine lichtere Stellung der Besamungsschlage die Tanne im 
Wuchse zu fordern sucht, erhalten zugleich die dem Standort eigentiim
lichen Schlagunkrauter Gelegenheit sich einzufinden und kraftig zu 
entwickeln. Und da das Licht auf die Standortsgewachse einen weit 
starkeren EinfluB ausiibt, als auf den Wuchs der Tanne, so schlagt die 
Absicht der Beforderung dieser letzteren sehr leicht in das Gegenteil 
um. Auf Grund der zahlreichen Beobachtungen, die ich in dieser Be
ziehung gemacht habe, stellte ich den Satz auf: "AIle vorzeitigen 
starkeren Lichtungen sind der Tanne auf allen Standorten zuwider." 

Bei der Fichte hat im 19. Jahrhundert in den meisten deutschen 
Staaten die kiinstliche Bestandesbegriindung im Vordergrund ge
standen. Die Empfindlichkeit der flachwurzelnden Fichte gegen Sturm 
und die in ihrem Wuchsgebiet so haufig auftretenden Rohhumusbil
dungen erschweren die natiirliche Verjiingung und die Forderung ihres 
Zuwachses durch Lichtungen. Indessen liegen doch auch bei der Fichte 
beachtenswerte Beispiele vor, aus denen hervorgeht, daB in der gehorigen 
Beschrankung auch bei ihr von der natiirlichen Verjiingung mehr An-
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wendung gemacht werden kann, als es bisher geschehen ist. Unter den 
alteren Vertretern der Forstwissenschaft ist in dieser Beziehung vor allem 
G. L. Hartig zu nennen, der in seinem Forsterlehrbuch folgendes be
merkt: "Diese Methode, die haubaren Fichtenbestande durch natiir
liche Besamung zu verjiingen, ist zwar nicht die gewohnlichste, aber 
unfehlbar die sicherste. Man lasse sich daher durch die fast allgemeine 
Behauptung, daB dergleichen Besamungsschlage in den Fichtenwal
dungen nicht anwendbar seien, nicht abschrecken. Wer dieses behauptet, 
hat es entweder gar nicht versucht oder einen so lichten Schlag hauen 
lassen, daB der·Wind die Samenbaume umwerfen konnte." In beschrank
terem MaBe wurde die natiirliche Verjiingung auch von Cotta und 
Hundeshagen vertreten. Aber die spateren waldbaulichen Schrift
steller (Pfeil, K. Heyer, Burckhardt, Konig, Grebe, Danckel
mann u. a.) stehen im allgemeinen iibereinstimmend auf dem Stand
punkt, daB der kiinstlichen Bestandesbegriindung bei der Fichte ent
schieden der Vorzug gebiihre. Von gegenteiligen Stimmen aus dem 
Ende des vorigen Jahrhunderts ist insbesondere Borggreve namhaft 
zu machen, der sich auch in dieser Beziehung mit Entschiedenheit fiir 
G. L. Hartig einsetzt. Innerhalb gewisser Grenzen wurde die natiirliche 
Verjiingung auch von Gayer u. a. empfohlen. 

In der neuesten Zeit stehen die meisten Staatsforstverwaltungen, 
welche Vorschriften iiber die Bestandesbegriindung der Fichte erlassen 
haben, sowie auch die meisten Waldbaulehrer auf dem Standpunkt einer 
sachgemaBen, auf den gegebenen Wachstumsbedingungen beruhenden 
Beschrankung. Schon die Geschichte vieler GebirgsforstenlaBterkennen, 
daB der Anwendung der natiirlichen Verjiingung keine bleibenden 
Hindernisse klimatischer Natur entgegen stehen, da hier ja die meisten 
altern Waldungen auf natiirlichem Wege entstanden sind. 

Ahnliches gilt auch fiir die Kiefer. DaB auch bei ihr die natiirliche 
Verjiingung im Standortsoptimum und weit iiber dasselbe hinaus mog
lich ist, lehrt zunachst die altere Forstgeschichte. Sie laBt erkennen, 
daB lange Zeit hindurch die umfangreichen Kieferwaldungen im Nord
osten Deutschlands fast ausschlieBlich auf natiirlichem Wege entstanden 
sind. Auch aus spateren Beobachtungen, Erfahrungen und geschicht
lichen Urkunden, unter denen besonders alte Betriebsplane hervor
zuheben sind, ist zu entnehmen, daB noch in der ersten Halfte des 
19. Jahrhunderts die natiirliche Verjiingung die vorherrschende Art 
der Bestandesbegriindung bei der Kiefer gewesen ist. Unter den hierauf 
gerichteten Nachweisen sei besonders auf die Bestande der Tucheler 
Heide hingewiesen. Ein geregelter Kulturbetrieb hat sich dort erst im 
Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt. Nach den Mitteilungen der 
Regierungsforstbeamten sind zur Aufforstung jener Gebiete so geringe 
Kosten aufgewendet, daB regelmaBige Kulturen mit ihnen nicht aus-
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gefiihrt sein konnen. An vielen Orten haben die friiher ziemlich all
gemein ausgeiibten Nutzungen von Weide und Streu, weil sie die Stand
ortsgewachse zuriickhielten, eine giinstige Wirkung auf die natiirliche 
Verjiingung der Kiefer ausgeiibt . .Ah.nliches ergab sich infolge der im 
Bereich der Weide so haufig stattgefundenen Brande. Auch aus den 
Waldungen anderer Lander, die noch ihren urspriinglichen naturwiichsi
gen Charakter behalten haben, insbesondere aus Nordeuropa liegen 
ahnliche Mitteilungen vor. Von besonderem Interesse aus der neuesten 
Zeit sind die von Re bell gemachten Mitteilungen iiber die Walder in 
Finnland. Dem deutschen Reisenden fallt dort nichts so sehr auf, als 
die Leichtigkeit der Naturverjiingung. Rebel schreibt: "Ob GroB
kahlschlag auf trockener Heide, ob Liicke ill frischen Walde - An
samung stellt sich ein, von Fohre immer, von Birke auf weniger trocke
nen Stellen usw." 1m groBten Teile der norddeutschen Kieferngebiete 
sind nun aber die fiir eine erfolgreiche Naturverjiingung erforderlichen 
Bedingungen infolge der im 19. Jahrhundert die Regel bildenden Er
ziehung reiner Bestande im Kahlschlagbetrieb und die Einhaltung 
hoher Umtriebe nicht vorhanden. Der an den meisten Orten im Stangen" 
holzalter sich bildende starke tJberzug von Standortsgewachsen, in 
erster Linie von Heidelbeeren nebst den unter funen befindlichen Trok
kentorfschichten sind fiir die natiirliche Verjiingung Hindernisse oder 
Erschwerungen, die bewirken, daB den Anforderungen, die an die Ent
wicklung der Bestande gestellt werden, durch die natiirliche Verjiingung 
nicht geniigt werden kann. Zur Zeit ist diese daher auf Orte beschrankt, 
wo dem Auftreten ungiinstiger Bodeniiberziige durch natiirliche oder 
kiinstliche Mittel, zu denen namentlich auch bodenschiitzende Misch
bestande gehoren, begegnet werden kann. 

Neben der allgemeinen geographischen Lage kommt die ortliche, 
durch Meereshohe, Abdachung, Exposition, Bodenausformung und 
nachbarliche Umgebung bestimmte Lage in Betracht. Wie sehr sie 
auf die Fahigkeit der natiirlichen Verjiingung einwirkt, ersieht man 
daraus, daB haufig unter iibrigens gleichen Verhaltnissen bei geringen 
Drehungen des Gelandes in unmittelbarer Nahe groBe Verschieden
heiten in dieser Beziehung auftreten. Sie sind Folge der ortlichen Be
sonderheiten, die in der Forstwirtschaft eine so groBe Bedeutung haben. 
Diese erhalten durch jede eingehende BeschMtigung in der Praxis, die 
stets ortlich bedingt ist, und durch die kritische Vergleichung verschie
denartiger Waldgebiete fortgesetzt neue Nachweise ihrer Richtigkeit 
und ihrer groBen Bedeutung fiir den Fortschritt des Forstwesens. Sie 
kommt am besten zum Ausdruck in der Aufstellung von Wirtschafts
regeln. 

1 Finnland und seine Walder. Thar. Forst!. Jahrbuch, 77. Band. 
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II. Kiinstliche ~griindung. 
Auch bei der kunstlichen Bestandesbegrundung wirken auf das Ge

deihen der erzeugten Jungwiichse so viele Verhaltnisse ein, daB der 
EinfluB der einzelnen Faktoren oft nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen 
werden kann. Hierher gehart in erster Lillie das ganze Gebiet der raum
lichen Ordnung. Die Breite, Richtung und Aneinanderreihung der 
Schlage haben auf die Entwicklung der Jungwiichse entschiedenen Ein
fluB. In den regelmaBigen, von Nord gegen Sud gerichteten Hiebs
zugen gibt sich der Schutz, den die Kulturen gegen die austrocknende 
Wirkung der Sonne erhalten, durch die Lange und Frische der Triebe 
bestimmt zu erkennen. 

Wie bei der natiirlichen Verjiingung durch den Zuwachs an den 
Mutterbaumen, so kann unter Umstanden auch bei der kiinstlichen Be
griindung durch die Erhaltung oder Herstellung von Schirmbaumen 
eine giinstige Wirkung auf die Entwicklung der Jungwiichse herbei
gefiihrt werden. Auch hier gilt es aber, wie bei der natiirlichen Ver
jiingung als Regel, daB die Dauer und Stellung der Schirmschlage nicht 
durch das Streben, den Lichtungszuwachs nach Maglichkeit auszu
nutzen, bestimmt wird, sondern durch das Bediirfnis der Jungwiichse 
an Licht und durch die Verminderung der Schaden, welche das Fallen 
und Riicken verursachen konnen. 

Zu einer Forderung des Wuchses der Kulturen dient unter allen 
Umstanden eine sorgfaltige AusfUhrung derselben, insbesondere der 
Pflanzungen. AIle Fehler, die beim Einsetzen der Pflanzen gemacht 
werden, iiben eine langdauernde Wirkung auf die Entwicklung der 
jungen Bestande aus. Von groBer Bedeutung fUr diese ist haufig die 
Regelung der Feuchtigkeit; sowohl ein UbermaB, als auch ein Mangel 
an dieser verursacht dauernde Nachteile fiir die Bestandesentwicklung. 
Die Wirkung, welche der Regelung des Wassers bei der Forsteinrichtung 
beizumessen ist, wurde in groBem MaBstab von Forstrat O. Kaiser l 

erkannt und praktisch in den preuBischen Gebirgsforsten durchgefiihrt. 
Bei seinen umfangreichen taxatorischen Arbeiten in Hessen-Nassau 
erkannte sein scharfer Blick die Gefahren, welche ein ungehemmter 
WasserabfluB durch Bildung von Rissen und Zerstarung von Wegen 
zur Folge haben kann. Andrerseits lehrte ihn die Beschaffenheit vieler 
Bestande, namentlich auf den trocknen Hangen des hessischen Bunt
sandsteins, die Notwendigkeit, dem Walde die Feuchtigkeit nach Mag
lichkeit zu erhalten. Die Herstellung von Talrandwegen gab Kaiser 
Veranlassung, die Gebirgsbache, welche beiderseits von Wegen begrenzt 
wurden, zur Anlage von Teichen zu benutzen, die dann weiter zur Be
wasserung von Wiesen und zur Fischzucht verwendet werden konnten. 

1 Beitrage zur Pflege der Bodenwirtschaft mit besonderer Rucksicht auf die 
Wasserstandsfrage 1883. 
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Von allgemeinem EinfluB auf die Holzmassenerzeugung ist die V or
schrift, daB der Boden vollstandig, ohne daB fum durch Standortsge
wachse irgendwelcher Art Nahrstoffe entzogen werden, zu diesem Zwecke 
ausgenutzt wird. Hierzu sind aber die meisten Holzarten, insbesondere 
die lichtkronigen (Kiefer, Larche, Eiche, Esche und andere Laubholzer) 
fUr sich allein auBerstande. In der groBen Praxis ist in dieser Beziehung 
insbesondere das Verhalten von Eiche und Kiefer von Bedeutung, deren 
mit dem Alter erfolgende starke Zuwachsabnahme in allen Ertrags
tafeln bestimmt nachgewiesen wird. Daraus geht hervor, daB, wenn 
beim Vorherrschen dieser Holzarten ein Hochstbetrag an Masse erzeugt 
werden soli, solche nicht in reinen Bestanden, sondern in Mischung 
mit anderen, welche die Bodenkraft besser auszunutzen imstande sind, 
erzogen werden mlissen. 

In reinen Bestanden liegt ferner ein wichtiges Mittel, um auf den 
Zuwachs fordernd einzuwirken, in der Feststellung der Pflanzenzahlen, 
welche zu den Kulturen verwendet werden sollen und in den Bestim
mungen liber die Kulturverbande. Um den EinfluB derselben zu unter
suchen, wurden im Jahre 1862 von der Sachsischen Staatsforstverwal. 
tung umfassende Versuche fUr Fichte im Revier Wermsdorf und Kiefer 
in den Revieren Markersbach und Reudnitz eingeleitet. Die Fichten
flachen erstrecken sich auf 19 Flachen von je Y4 ha. Es sind Pflanzungen 
von verschiedenem Abstand und verschiedener Ausflihrung, sowie Saaten 
(Vollsaat, Riefensaat, Platzesaat). Die Ergebnisse der Untersuchungen 
sind in verschiedenen Jahrgangen des Tharandter Jahrbuches1 mit
geteilt. SchiffeI2 lieB in seinen Wuchsgesetze normaler Fichten
bestande die Wermsdorfer Versuchsflaschen den von ihm nach drei 
SchluBgraden [a) DichtschluB, b) MittelschluB, c) LichtschluB] geord
neten Normalertragstafeln fUr die Fichte vorausgehen. Er stellte auf 
Grund der gefundenen Ergebnisse den Satz auf: "Die weitstandige 
Jugenderziehung der Fichte ist der engstandigen liberlegen in bezug auf 
Bestandeshohe, Durchmesser und Schaftmasse." Die hier zugunsten 
weiter Verbande gezogenen Folgerungen, die auch schon von G. Wa
gener in seinem Waldbau ausgesprochen worden waren, haben viele 
Vertreter und N achfolger gefunden, namentlich in Osterreich und anderen 
waldreichen Landern mit schwierigen Absatzverhaltnissen fUr geringe 
Sortimente. Als auf dem VIII. Internationalen Landwirtschaftlichen 
KongreB in Wien das Thema: "Die Begrlindung und Erziehung von 
Waldbestanden unter Rlicksichtnahme auf hohen Massenzuwachs und 
gute Holzqualitat" behandelt wurde 3, hob v. Guttenberg hervor, 

1 Von Kunze (altere Jahrgange), Fritsche (1919), Busse u. Jaehn (1925). 
2 Wuchsgesetze normaler Fichtenbestande 1904, S. 2 ff. 
a Riickblicke auf die Verhandlungen des VIII. Internationalen Landwirtsch. 

Kongresses in Wien. Thar. Jahrbuch 1908, S. 121. 
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daB die durch weite Pflanzverbande hervorgerufene Breitringigkeit in 
der Jugend nicht, wie oft behauptet werde, die Qualitat beein. 
trachtige. 'Forstrat Bakesch, einer der Referenten zu dem genannten 
Thema, fiihrte aus, man miisse rechtzeitig darauf bedacht bleiben, in 
weiterem Verbande zu pflanzen, und es sei keineswegs zu weit gegriffen, 
wenn man auf guten Standorten und in hohen, von Schnee bedrohten 
Lagen auf 3000 bis 3500 Pflanzen auf I ha herabgehe. 

Waren Masse, Starke und Hohe des bleibenden Bestandes der aus
schIieBliche Bestimmungsgrund fiir die Weite der Pflanzverbande, so 
wiirde gegen die von Schiffel u. a. gezogenen Folgerungen nichts zu 
erinnern sein. Enge Verbande, die groBere Kosten verursachen, waren 
alsdann fehIerhaft. Aber eine solche Unterstellung kann wohI in Lan
dern mit extensiver Wirtschaftsfiihrung und in kritischen Zeiten der 
Volkswirtschaft richtig sein, entspricht aber nicht den fiir allgemeine 
Erorterungen und langere geschichtliche Perioden anzunehmenden 
VerhaItnissen. Aus der Geschichte der neueren Forstwirtschaft, den 
Erfahrungen der Praxis und den Ergebnissen der forstlichen Versuchs
anstaIten geht hervor, daB aus den ZahIen, die sich auf die sog. 
Hauptnutzung oder den bleibenden Bestand beschranken, richtige 
Folgerungen nicht gezogen werden konnen. Die Fahigkeit des Stand
ortes, einen bestimmten Ertrag hervorzubringen, kommt im Gesamt
zuwachs zum Ausdruck, nicht aber in dem auf den bleibenden Be
stand entfallenden Tell desselben, der nach Art und Grad der Durch
forstungen sehr verschieden sein kann. Der Gesamtertrag bildet Ziel 
und MaBstab der forstlichen Produktion. 

Geht man nun auf den Gesamtertrag der Versuchsflachen in den 
genannten Revieren naher ein, so stellt sich dieser nach den letzten Auf
nahmen folgendermaBen dar: 

Holzart Fichte. Alter 62 Jahre. 
1. Rauptbestand. 

Quadratver bande Reihen 
0,85 1,13 1,42 1,70 1,98 m2 0,85x2,27 1,13 x 3,40 m 

Stammzahl. 1214 1258 965 1081 864 831 715 
Rohe .. 16,0 16,5 17,0 16,8 17,7m 18,1 IS,7m 
Kreisflache . 26,4 27,4 25,5 25,5 24,7 qm 25,4 25,Oqm 
Durchmesser 16,6 16,7 18,3 17,5 19,1 em 19,7 21,1 em 
Derbholz. 219 235 225 226 227fm 239 242fm 
Sehaftholz . 229 245 234 235 234 " 247 24S " 
Gesamtmasse . 275 292 278 280 278 " 292 293 " 

2. Summe der Vorertrage. 
Quadratver bande Reihen 

0,85 1,13 1,42 1,70 1,98m2 0,85 x2,27 1,13 x 3,40 m 
212 167 151 103 101 fm 142 112fm 

Martin, Geschichtliche Methode, 9 
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3. Geso,mtertro,g. 
Quadro,tverMnde Reihen 

0,85 1,13 1,42 1,70 1,98m2 0,85 x 2,27 1,13x3,4Om 
Ho,uptbesto,nd 275 292 278 280 278fm 292 293fm 
Vorertrii.ge . • 212 167 151 103 101 " 142 112 " 
1m go,nzen .. 487 459 429 383 379 " 434 405 " 

Hieraus geht hervor, daB nicht, wie von Schiffel gefolgert wurde, 
die weiten Verbande in Wermsdorf am meisten Zuwachs erzeugt haben, 
sondern im Gegenteil die engen. Dies ist die natiirliche Folge der Tat. 
sache, daB durch enge Verbande der Boden friiher und vollstandiger 
zur Erzeugung von Holzmasse ausgenutzt wird. 1m ersten J ahrzehnt 
wachsen die einzelnen Pflanzen annahernd gleich, ob nun (bei 1 m Ver· 
band) 10000 Stiick oder (bei 2 m Verband) 2500 auf 1 ha stehen. Das 
Mehr des engeren Verbandes an Zuwachsleistung kommt in den Durch
forstungen zur Nutzung. "OberlaBt man nun die Bestande sich selbst 
oder fiihrt man die Durchforstungen zu spat, zu schwach und zu selten 
aus, so tritt im Laufe der Zeit eine Wuchsstockung ein. Sie erfolgt friiher 
und starker bei engen als bei weiten Verbanden. Auch bei manchen Be·· 
standen in Wermsdorf, die zunachst schwach und maBig durchforstet 
sind, kann man aus einzelnen Beispielen entnehmen, daB bei den engen 
Verbanden die Abnahme des laufenden Zuwachses friiher und starker 
erfolgt ist als bei den weiteren. Aber dem hemmenden EinfluB des zu 
dichten Standes laBt sich im Wege der Bestandespflege begegnen. Aus 
den Ergebnissen der Wermsdorfer Versuche konnen die nachteiligen 
Folgen zu spat und zu schwach gefiihrter Durchforstungen begriindet 
werden, nicht aber die Vorziige weiter Pflanzverbande. 

Zieht man die Saaten zu einem Vergleich mit den Pflanzungen heran, 
so ergeben sich fiir diese Massenerzeugung folgende Zahlen: 

a) Masse des Endbestandes 
b) Summe der Vorertrage . 
c) 1m ganzen . . . . . . 

Vollsaat 
182 
197 
379 

Riefenso,at 
227 
192 
419 

Plii.tzesaat 
248fm 
197 " 
445" 

Hieraus ist zu ersehen, daB die Saaten, namentlich die Voll· und 
Riefensaaten der Wermsdorfer Flachen gegen die engern Pflanzungen 
(unter 1,5 m2) zuriickstehen. 

Holzart Kiefer. 

Entsprechende Versuche wie fiir die Fichte in Wermsdorf sind fiir 
die Kiefer in den Revieren Markersbach und Reudnitz1 von der Sach. 

1 Busse u. W eissker: Wachsraum und Zuwachs, Markersbacheru. Reudnitzer 
Kiefernkulturversuch. Thar. Jahrbuch 1931. 
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sischen Forsteinrichtungsanstalt durchgefiihrt worden. Die Ergebnisse 
der letzten vor kurzem erfolgten Aufnahmen der 63- und 64jahrigen 
Kiefern in Markersbach waren die nachfolgenden. Es betrug der 
durchschnittlich jahrliche Zuwachs 

Bei den Saaten. 
Vollsaat 

An Derbholz . 5,8 
An Baumholz 8,8 

Riefensaat 
6,1 
8,5 

Bei den Pflanzungen. 

0,85 
An Derbholz . 5,5 
An Baumholz. 8,0 

Quadratverbande 
1,13 1,42 1,70 
5,9 6,1 5,7 
7,8 7,8 7,2 

1,98m~ 

5,9 
7,3 

Platzesaat 
6,3fm 
8,9 " 

Reihen 

0,85 X 2,27 1,13 X 340 m 
5,5 5,9fm 
7,3 7,1 " 

So schatzenswert zahlenmal3ige Nachweise iiber den EinfluB der 
Begriindung auf den Zuwachs nun auch sind, so bleibt doch stets zu 
beachten, daB hier noch zahlreiche andere Bestimmungsgriinde beriick
sichtigt werden miissen, die oft nicht in strenger, zahlenmaBiger Form 
dargestellt werden k6nnen. Solche sind: 

1. Die Grundsatze der forstlichen Statik, die verlangen, daB die 
Ertrage und Erzeugungskosten der kritischen Vergleichung unterworfen 
werden. 

2. Widerstande und Erschwerungen, welche sich der Ausfiihrung 
der Kulturen entgegenstellen. In dieser Beziehung sind namentlich 
die Verhiiltnisse des Bodens zu beriicksichtigen. 

3. Die Wirkungen der anorganischen Natur, insbesondere die Ge
fahren, die durch Anhang und Sturm herbeigefiihrt werden. Die wich
tigsten Mittel, ihnen entgegen zu treten, liegen in der Sorge fiir eine 
geniigende und gleichmal3ige Ausbildung der Kronen. 

4. Die Riicksicht auf die Beschaffenheit des Holzes. Sie ist nament
lich auf Astreinheit, Vollholzigkeit und Gleichmal3igkeit des Jahrring
verlaufes zu richten und steht mit der unter 3. genannten Widerstands
fahigkeit gegen Naturschaden im Gegensatz. 

5. Die physiologischen Eigentiimlichkeiten der Holzarten. Nament
lich ist hier die Entwicklung der Wurzel von EinfluB. Eine starke 
Ausbildung derselben gibt besonders bei Pflanzungen mit starkem 
Material AnlaB zu einer Beschrankung der Pflanzenzahl. 

Wegen der Menge der angegebenen Ursa chen ist es Regel, daB die 
Bestimruungen iiber die Art der Kultur im Wege eines Gutachtens ge
troffen werden, in welches die zu beachtenden Momente samtlich ein
zubeziehen sind. Jede Verallgemeinerung ist aber auch auf dieseru Ge
biete, ebenso wie bei der natiirlichen Verjiingung, unzulassig. 

9* 
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Vierter Abschnitt. 

Durchforstnng. 

I. Geschichtliche Bemerkungen. 
Die Entwicklung des Durchforstungsbetriebes ist in der neueren 

Literaturl eingehend dargelegt worden. Es geht aus einem geschicht
lichen Riickblick hervor, daB seine Bedeutung schon friihzeitig erkannt 
worden ist. Insbesondere haben die meisten Forstordnungen des 17. und 
18. Jahrhunderts Bestimmungen getroffen, daB an Orten, wo das Holz 
zu dicht stand, einzelne Stamme ausgehauen und zu Latten, Zaun
stangen und anderen landlichen Verwendungsarten abgegeben werden 
sollten. Was aber den EinfluB der Durchforstungen auf Zuwachs und 
Ertrag betrifft, so sind die hieriiber vorliegenden Nachweise bis zur 
neuesten Zeit sehr unvollkommen. Dbl'igens ist zu beachten, daB nicht 
nur in gemischten, sondern auch in reinen Bestanden die wichtigsten 
MaBnahmen del' Fol'stwirtschaft mehr durch die Riicksicht auf die Be
schaffenheit und den Wert der Stamme, als auf die erzeugte Holzmasse 
bestimmt werden. Bei dem nachfolgenden Riickblick auf den Durch
forstungsbetrieb beschranke ich mich, ohne Anspruch auf eine voll
standige Darstellung zu machen, auf die neuere Forstgeschichte seit 
dem Auftl'eten G. L. Hartigs, H. Gottas und Hundeshagens, die hier, 
wie in fast allen Zweigen des Forstwesens, von nachhaltigem Ein
fluB auf die Anschauungen und praktischen MaBnahmen der nach
folgenden Forstwirte gewesen sind. 

G. L. Hartig2, der in seinen Durchforstungsregeln von der Buche 
ausgeht, ist bekanntlich ein Vertreter spaten Beginns und schwacher 
Grade der Durchforstungen. Er schreibt in seinem Lehrbuch fiir Forster, 
die fiir die Geschichte der praktischen Forstwirtschaft so einfluBreichen 
und desbalb hier wortlich folgenden Satze: "Man hiite sich, von dem 
erzogenen Buchenstande irgend etwas wegzuhauen, bis derselbe so stark 
geworden ist, daB er durch Platzregen, Schnee und Duft nicht mehr 
zusammengedriickt werden kann. 1st abel' der Bestand 40jahrig ge
worden oder soweit herangewachsen, daB die starksten Stangen 5-7 Zoll 
im untersten Durchmesser haben, so kann und muB in mildem Klima ... 

1 Laschke: Geschichtliche Entwicklung des Durchforstungsbetriebs 1902; 
Schupfer: Die Entwicklung des Durchforstungsbetriebs in Theorie und Praxis 
1903; Geschichte des Waldeigentums usw. von Bernhardt 1872; Handbuch der 
Forst- und Jagdgeschichte von S c h w a ppac h 1886; ferner die meisten Lehrbucher 
des Waldbaus und die Mitteilungen der Forstlichen Versuchsanstalten. Von 
alteren Arbeiten sei hier namentlich auf die zusammenfassende Darstellung der 
Geschichte der Durchforstungen von Baur: Forstwissenschaftliches Zentralblatt 
1882 hingewiesen. 

2 Lehrbuch fur Forster, 7. Auf I., S. 26 ff. 
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das ganz unterdriickte Geholz unter Aufsicht herausgehauen werden. 
Ware aber das Klima rauh ... , so muB das Aushauen des unterdriickten 
GehOlzes bis zum 50- oder 60jahrigen Alter verschoben werden. - Bei 
dieser ersten Durchhauung muB aber auf das genaueste darauf gesehen 
werden, daB schlechterdings keine Stangen und Reitel wegkommen, die 
zum oberen SchluB des Waldes beitragen. Man darf daher nur ganz 
oder halb abgestorbenes und vollig iibergipfeltes Holz hauen lassen ... 
So auffallend niitzlich eine solche Durchforstung aber ist, so sehr schad
lich kann sie werden, wenn man sie vornehmen laBt, ehe das Holz die 
bestimmte Dicke hat, oder wenn. man mehr als das unterdriickte Holz
wegnimmt. Man befolge daher bei allen Durchforstungen die General
regel, Heber etwas zu viel als zu wenig Holz stehen zu lassen und nie 
einen dominierenden Stamm wegzunehmen, also auch niemals den 
oberen SchluB des Waldes zu unterbrechen." - Dieselben Regeln, die 
von Hartig fiir die Buche gegeben werden, sollen auch fiir die Eiche, 
Tanne, Fichte und Kiefer Anwendung finden. 

In bezug auf den Zuwachs sind Hartigs Durchforstungsregeln, wie 
seine Wirtschaftsfiihrung iiberhaupt trotz der zu extremen Fassung, 
von giinstigem EinfluB gewesen. Die dichte Haltung der Bestande in 
der Jugend halt zwar den Starkezuwachs etwas zuriick, fordert aber 
die Moglichkeit der spateren Ausnutzung der geschonten Bodenkraft, 
wie aus den Durchforstungen alterer, in vollem SchluB gehaltener Be
stande, aus Vorbereitungsschlagen, aus den Ertragen des Seebachschen 
und Homburgschen Betriebs- u. a. Bestandesformen zu ersehen ist. 
Die Nachteile der Hartigschen Durchforstung lagen hauptsachlich darin, 
daB das Gebot der strengen SchluBerhaltung die rechtzeitige Pflege 
guter Stamme oft unmoglich machte, daB die lichtbediirftigen Holz
arten, insbesondere die Eiche, aus den Buchenhochwaldungen ver
schwanden und der Starkezuwachs nicht so gefOrdert werden konnte, 
wie es zur Erzeugung von gutem, geniigend starkem Nutzholz not
wendig ist. 

H. C otta1 trat zu der herrschenden, namentlich durch Hartig be
folgten Richtung, daB bloB die unterdriickten Stamme entnommen und die 
Durchforstungen nur alle 20-30 Jahre wiederholt werden sollten, in 
Gegensatz. Er stellte die Regel auf: "Man fange die Durchforstungen 
friiher an, als sich das Holz gereinigt hat, man lasse in den jungen 
Bestanden die Stamme gar nicht zum Unterdriicktwerden kommen, 
und man wiederhole die Durchforstungen, so oft es nur irgend moglich 
ist. " Als Vorteil dieser seiner Methode macht Cotta geltend: "Die 
Stamme erwachsen von Jugend auf so kraftig und selbstandig, daB 
ihnen die nachherigenAuslichtungen nichtschaden; Zweigeund Wurzeln 
erhalten sich ill vollkommenen Zustand und konnen also das Er-

1 .Anweisung zum Waldbau, 4. Auf I., 7. Kap., Von den Durchforstungen. 
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nahrungsgeschaft vollstandig er£iillen. Der Boden vertrocknet nicht 
in den jungen Bestanden, weil er iiberall hinlanglich beschattet wird; 
der Hauptzweck, die Vermehrung des Holzzuwachses, wird :mithin voll
standig erreicht." 

Die von Cotta aufgestellten DurchforstungsregeIn gaben Hun des -
hag e n 1 Veranlassung, entschieden gegen sie aufzutreten. Hundeshagen 
bestritt, daB im jiingeren Alter der Hochwaldbestande das Drangen und 
Kampfen der Stammchen um LichtgenuB und so:mit auch der daraus 
entstehende Zuwachsverlust groBer sei als im hoheren Alter. In der 
Jugend werde durch die groBen Unterschiede des Hohenwuchses der 
Unterdriickungskampf, den die Stammchen untereinander fiihren, auf 
natiirlichem Wege erfolgreich entschieden. Er bestritt ferner, daB durch 
die friihzeitige Umlichtung ein positiver EinfluB auf die Holzmassen
erzeugung, wie Cotta annahm, ausgeiibt werde. Man konne sich im 
Gegenteil haufig davon iiberzeugen, daB in den stammreichen Teilen 
der Buchenverjiingung mehr Holzmasse hervorgebracht werde, als in 
solchen, in welchen die jungen Pflanzen von vornherein in groBerer Ent
fernung voneinander standen. Ebenso verhalte es sich in diesem letzten' 
FaIle in bezug auf den Boden. Dieser werde durch eine dicht gehaltene 
stammreiche Begriindung weit besser gegen die nachteiligen Wirkungen 
durch Sonne und Unkrautwuchs geschiitzt als an Orten, wo zwischen 
den Jungwiichsen holzleere Raume, wenn auch nur von geringem Um
fang, sich befanden. tThrigens erkennt Hundeshagen, trotz dieser seiner 
Kritik an den Cottaschen RegeIn, die Vorziige des nicht zu langen 
Hinausschiebens ihres Anfangs und ihrer haufigen Wiederholung sehr 
wohl an. 

Die Gegensatze, die zwischen Cotta einerseits, Hartig und Hundes
hagen andrerseits beziiglich des Durchforstungsbetriebs bestanden 
haben, sind auch noch in der Gegenwart von weitgehendem allgemeinen 
Interesse; sie werden solches auch in der Zukunft behalten. Nachst der 
Ansicht iiber die Hoch- und Niederdurchforstung ist auf diesem Gebiet 
kein anderer Punkt von so groBer Bedeutung fiir die Entwicklung der 
Bestande, als das Verhaltnis der Durchforstungsgrade in den verschie
denen Altersstufen. In den wesentlichsten Richtungen entsprechen die 
Satze Cottas noch immer den Anschauungen vorherrschender Kreise. 
Ein friiher Beginn der Durchforstung muB schon deshalb als Regel an
gesehen werden, weil zwischen Durchforstungen und Lauterungen, die 
haufig vorwiichsige Stamme entfernen, kein scharfer Unterschied besteht. 
tThrigens ist die Gefahr eines sehr dichten Standes in der Jugend, wel
cher vielfach zur Begriindung starker Durchforstungen AnlaB gibt, 
wenigstens bei Naturverjiingungen, geringer als die gegenteilige Er-

I Beitrage zur gesamten Forstwissenschaft, 2. Band, S. 93: mer das neue 
Durchforstungssystem in Hochwaldungen. 
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scheinung eines zu weiten Standes. Fiir die Buche gilt dies in besonderem 
Grade. Wie Borggreve1 zutreffend nachgewiesen hat, sind auf das 
Wachstum del' jungen Buche soviel Einfliisse del' organischen und an
organischen Natur wirksam, und zwar in einem fiir die einzelnen Indi
viduen verschiedenen Grade, daB die befiirchtete Wtuchsstockung in 
vollen Naturverjiingungen nul' selten eintritt. Die organische Natur 
ist durch das Gesetz del' Ungleichheit beherrscht. Mit ihm muB, wie auf 
allen Gebieten des organischen Lebens, so auch in del' Forstwirtschaft 
gerechnet werden. 

Unter den iHteren Vertretern del' Forstwirtschaft hat auf dem vor
liegenden Gebiete keiner eine groBere und nachhaltigere Bedeutung 
als Pfeil 2• Die Ausfiihrungen in seiner Holzzucht sind noch immer sehr 
beachtenswert und werden es auch in Zukunft bleiben. Er hat zwar 
keine Theorien iiber den Beginn, die Wiederholung und den Grad del' 
Durchforstungen aufgestellt, abel' er brachte ihre Ausfiihrung in unmittel
bare Beziehung zu den Grundlagen, auf welchen aIle forstlichen MaB
nahmen beruhen miissen, namlich einerseits zum Boden, andrerseits 
zu den Eigentiimlichkeiten del' Holzarten, insbesondere zur Beschaffen
heit del' Wurzel und del' Krone. Bei del' Buche 3 seien friihzeitige raum
liche Stellungen del' dominierenden Baume entschieden zu widerraten. 
Allerdings werde del' Zuwachs in den jungen Buchenorten durch eine 
friihzeitige starke Durchforstung gesteigert; abel' dies geschehe oft so sehr 
auf Kosten del' Zukunft, daB dadurch leicht mehr Verlust als Gewinn 
entstehen konne. Die Gefahr einer Verschlechterung des Bodens sei 
namentlich auf schwachen Boden zu beachten, auf denen ein guter 
Buchenwuchs allein von einem bedeutenden Humusgehalt abhangig 
sei. Eine festbestimmte Regel fiir die Zeit, in welcher die Durchfor
stungen beginnen, und den Grad in dem sie ausgefiihrt werden sollen, 
lasse sich nicht geben. Allgemeine Geltung habe nul' die Vorschriit, 
daB die Bestande gegen Sonne und Wind geschiitzt werden, und daB del' 
BestandesschluB nicht starker unterbrochen werde, als so, daB er sich 
in wenigen Jahren wiederherstellt. 

Auch fiir die Kiefer4 stellt Pfeil die Beschaffenheit des Bodens als 
Bestimmungsgrund fiir die Fiihrung del' Durchforstung an die erste 
Stelle. Insbesondere weist er hin auf den EinfluB des chemischen Ge
halts, del' physikalischen Beschaffenheit, des Humus und del' landwirt
schaftlichen Benutzung. Die Notwendigkeit einer friihzeitig begonnenen 
und haufig wiederholten vorsichtig ausgefiihrten Durchforstung wird 
insbesondere fiir dichte Bestande, die aus natiirlicher Verjiingung odeI' 

1 In der Einleitung zur Begriindung seiner Plenterdurchforstung. Holzzucht, 
2. Auf!., S. 283 ff. 

2 Die deutsche Holzzucht 1860. 3 A. a. 0., S. 247 ff. 
4 A. a. 0., S. 436 ff. 
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aus Saat entstanden sind, hervorgehoben. "Die Art der Durchforstung 
muB sich stets dem natiirlichen Wuchse, der Gefahr des Schneebruches 
und dem Bediirfnis eines kleineren oder groBeren Wachsraumes der 
Kiefer in jedem Alter anpassen. Dazu muB man dieses an ihnen selbst 
zu erkennen suchen, um ihm bei der Wegnahme der zuriickbleibenden 
Stamme entgegen zu kommen. Bestimmte Vorschriften lassen sich 
dariiber durchaus nicht geben." 

Bei der Fichte 1 wird von Pfeil einerseits auf die Fahigkeit hingewie
sen, sich in dichten Bestanden ohne wesentliche Beeintrachtigung der 
Wuchskraft zu erhalten, andrerseits auch auf die Nachteile, welche aus 
einem tJbermaB der Bestandesdichte, namentlich aus dichten Saaten 
hervorgehen. Hier solI moglichst allmahlich durchforstet werden. 
"Man darf zuerst nur das wirklich vollstandig unterdriickte Holz heraus
hauen und nur nach und nach, sowie die dominierenden Stamme einen 
kraftigeren Wuchs erhalten, sie etwas freier stellen, jedoch nur so, daB 
der obere SchluB des Bestandes niemals unterbrochen wird." 

Sehr verschieden von der auf scharfer Beobachtung und Erfahrung 
beruhenden Auffassung des Durchforstungsbetriebs von Pfeil ist die Be
handlung, die diesem durch Konig zuteil geworden ist. Konig 2 hat 
zwar wie Pfeil keine bestimmten forstlichen RegeIn fiir die Ausfiihrungen 
der Durchforstungen aufgestellt. Aber seine Forstmathematik ist doch, 
wie nach anderen Richtungen so auch hier, trotz der formalen Darstel
lung, in der die waldbaulichen Verhaltnisse zum Ausdruck kommen, 
in geschichtlicher Hinsicht sehr beachtenswert und auch fiir die Praxis 
noch immer von Bedeutung. Insbesondere sind fUr Konigs Auffassung 
des Durchforstungsbetriebs die Tafeln iiber die "Gegensatze des Massen
erwachses normaler Holzbestande" charakteristisch. Hier werden - ge
trennt nach Holzarten der starken Entstehung, als deren Reprasentant 
die Larche erscheint, und der schwachen Entstehung, die durch die 
Buche vertreten ist - die Hohen und Massen, die Mehrung des bleiben
den Bestandes, die Durchforstungsertrage ("Bestandesabfalle") sowie 
die Mehrungs- und Zuwachsprozente nach lOjahriger Altersabstufung 
angegeben. Von bleibendem Interesse sind die Zahlen, welche das Ver
haItnis der Durchforstungsertrage zu den Hauptnutzungen betreffen. 
Dasselbe betragt: 

Bei der Larche 
im Alter von 40 50 60 70 80 Jahren 

25 32 35 40 45% 

Bei der Buche 
im Alter von 40 60 80 100 120 140 Jahren 

11 23 33 43 50 55% 
1 A. a. 0., S.485. 
2 Die Forstmathematik, 4. Ausg., III 3: Allgemeine mathematische Gesetze 

und Verhaltnisse des Holzertrages. 
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Ferner hat Konig durch die Aufstellung seiner Abstandszahl auf die 
Urteile iiber die Grade der Bestandesdichte, welche die Durchforstung 
regeIn soll, nachhaltigen EinfluB ausgeiibt. Er bezeichnet mit dieser 
bekanntlich das Verhiiltnis zwischen dem mittleren Abstand je zweier 
Stamme zu dem mittleren Umfang derselben. NachdemjetzigenBrauche 
wird man statt des Umfangs (u) den Durchmesser in BrusthOhe (d) 
einzusetzen haben, fiir normale Bestande, die, trotzdem es solche in 
Wirklichkeit nicht gibt, fiir einfache Verhaltniszahlen meist zugrunde 
gelegt werden, kann als mittlere Entfernung der Durchmesser der Krone 
(k) dienen. Das Verhaltnis k : d gibt dann Konigs Grundgedanken 
Ausdruck. 

K. Heyer1 hat durch die von ihm aufgestellten Durchforstungs
regeIn, die in den Worten: Friih, oft und maBig, ihrenAusdruck fanden, 
weitgehenden EinfluB auf die Anschauungen der mit- und nachlebenden 
Fachgenossen ausgeiibt. Theoretisch wurden diese RegeIn ziemlich 
allgemein anerkannt. In der Praxis der meisten groBen Wirtschafts
gebiete standen aber ihrer Durchfiihrung infolge des mangelhaften Auf
schlusses der Reviere und des schlechten Absatzes fiir geringe Sortimente 
sehr oft Hindernisse entgegen. Von den spateren Herausgebern des 
Heyerschen Waldbaus ist der ausgesprochene Grundsatz nach den Eigen
tiimlichkeiten der Hauptholzarten modifiziert worden. Dabei ist auf 
die Zuwachsergebnisse, die von den Versuchsanstalten und von einzel
nen Personen veroffentlicht sind, Bezug genommen. 

K. Gre be2 verdient auf dem vorliegenden Gebiet eine weit groBere 
Anerkennung und bleibende Beachtung, als sie ihm bei seinen Lebzeiten 
zuteil geworden ist. Er stellte fiir die Durchforstung der Buche das Prin
zip der Stetigkeit, die allmahliche Vornahme aller Bestandesverande
rungen und die Erhaltung der Bodenkraft auf, was man gerade in der 
Gegenwart zu betonen besonderen AulaB hat. Die allgemeinen Grund
satze, nach denen die Durchforstung geleitet werden soll, kommen in 
folgenden Forderungen zum Ausdruck: 

1. Jede Durchforstnng muB ausschlieBlich nach ihrem eigenen Zweck: 
Forderung der Ausbildnng und Hebung des Wachstums, bemessen wer
den. 2. Jede Durchforstung muB im geeignetsten Zeitmoment ein
greifen, also sobald und so oft eine Wachstumsforderung durch sie in 
der Tat erreichbar, im Unterlassungsfalle aber eine Hemmung und Sto
rung in der naturgemaBen Ausbildung zu fiirchten ist. 3. Den Durch
forstnngen diirfen nach und nach nur diejenigen Holzer anheimfallen, 
welche nicht zur Bildung des kiinftigen Verjiingungsbestandes erforder
lich sind; sie haben sich auf die iiberwachsenen Stammindividuen 
zu beschranken. 4. Keine Durchforstung darf so stark eingreifen, daB 

1 Der Waldbau oder die Forstproduktenzucht, 5. Auf I., § 70. 
2 Der Buchenhochwaldbetrieb 1856, § 106---112. 
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dadurch der Bestand in seiner gewohnten Ernahrungsweise gest6rt 
wiirde, was nur durch einen leichteren Betrieb mit 6fterer Wiederholung 
derselben erreichbar ist. 5. Die Bodenkraft muB wahrend der Bestan
desausbildung gef6rdert und gehoben, insbesondere muB eine volle, 
naturgemaBe Laubdecke angesammelt und jede Bodenaushagerung 
und Entkraftung sorgfaltig vermieden werden. Die Durchforstungen 
sind demnach so zu betreiben, daB sie den Zuchtbestand weder seitlich 
noch von oben so 6ffnen, daB der Sonne und dem Winde ein verderb
licher Zutritt zurn Boden gestattet ware." 

Dnter den Vertretern der Praxis hat in der neueren Zeit wohl keiner 
einen gr6Beren EinfluB auf den Durchforstungsbetrieb ausgeiibt als 
Kraftl. Er bildete nach der Beschaffenheit der Kronen seine bekannten 
Stammklassen und scharfte durch deren Kennzeichnung seinen Fach
genossen den Blick fiir die Beurteilung der Krone, die fiir die Durch
forstung in erster Linie bestillmend sein solI. Kraft unterschied nach 
der Art, wie die verschiedenen Stammklassen behandelt werden sollen: 
die schwache Durchforstung, bei welcher nur die fiinfte Stammklasse 
(unterstandige Stamme) genutzt wird; die maBige Durchforstung, bei 
welcher die Stammklassen 5 und 4 b (Stamme mit teilweis unterstan
digen Kronen) genutzt werden; die starke Durchforstung, bei welcher 
auch die Stamme der Klasse 4a (Stamme mit zwischenstandigen, ill 
wesentlichen schirmfreien, meist eingeklemmten Kronen) entnommen 
werden. Die wesentlichste Forderung, die Kraft aufstellte, ging dahin, 
daB die Durchforstungen mit steigendem Bestandesalter zunehmend 
kraftiger gefiihrt werden, weil der zu hebende Stammgrundflachenzu
wachs in steigender Progression zuriickgeht und immer mehr der An
regung bedarf. Auch auf die Frage, ob bei starken Durchforstungen 
auch zur ersten Stammklasse gegriffen werden diirfe, geht Kraft ein. 
Eine solche MaBnahme sei nicht ausgeschlossen gilt ihm aber als Aus
nahme. 

Auch Gayer 2 hat, neben seinen bahnbrechenden Arbeiten auf dem 
Gebiete der Verjiingung und der Herstellung gemischter Bestande, der 
Frage der Durchforstung sein Interesse zugewandt und sie sehr sach
kundig und maBvoll behandelt. Sofern nur die Massenerzeugung in 
Betracht kOllllllt, erscheint ihm eine kraftige Fiihrung der Durcbfor
stungen schon ill jugendlichen Alter geboten. Auf gutem Boden k6nne 
man dadurch in einer urn 10-20 Jahre kiirzeren Dllltriebszeit die glei
chen Ertrage erzielen, wie bei dichter Haltung der Bestande in einer 
langeren. Wichtiger aber als die Beriicksichtigung der Masse sei der 
EinfluB, den man der Werterzeugung einzuraumen habe. Bei frUh
zeitiger starker Durchforstung werden die Forderungen der Astreinheit 

1 Beitrage zur Lehre an den Durchforstungen 1884. 
2 Der WaIdbau, 3. Auf I., 3. Teil, 2. Abschn.: Bestandespflege. 
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und Vollholzigkeit, die an gute Stamme gestellt werden, nicht oder nur 
ungeniigend Rechnung getragen. Zur Erzeugung wertvoller Stamme 
sei es erforderlich, die jungen Bestande wahrend der Periode des stark
sten Hohenwuchses nur schwach oder maBig zu durchforsten. Erst 
nach Zuriicklegung des Hauptlangenwachstums sei den Bestanden durch 
krMtige Riebe die notige Hille zu rascher Erstarkung zu bringen. Die 
Durchforstung habe sich dann mehr im mitherrschenden und beherrsch
ten Teil des Bestandes als im unterdriickten zu bewegen. "Die natur
gemaBen Grundsatze der Durchforstung im Nutzholzbestande wollen 
sohin die verstarkte Lichtwirkung nicht in der Jugend, sondern erst in 
der zweiten Lebenshalfte anstreben; sie fordern den BestandesschluB 
vorziiglich fiir die Jugendperiode yom Gesamtbestande; fiir die hoheren 
Lebensstufen ist aber der wertvollste Teil des Nutzholzbestandes von 
dieser Aufgabe nach Zulassigkeit zu entbinden." 

Ich! selbst habe - nicht unbeeinfluBt von den letztgenannten Ver
tretern des Waldbaues - meine Ansicht iiber den Grad der Durch
forstungen zum Verlauf der Jahrringe in Beziehung gesetzt und den 
Satz ausgesprochen, daB die groBen Unterschiede in den Jabrring
breiten der herrschenden Stamme nach Moglichkeit vermindert werden 
sollen. Das durch die Erziehung zu erstrebende Ideal geht dahin, daB 
die Bestande mit Anlegung tunlichst gleichmaBiger Jahrringe erwachsen. 
DaB die physiologischen Gesetze, welche den Baumwuchs bestimmen, 
der Gleichheit der Jabrringbildung nicht entgegenstehen, zeigen viele 
Bestandesformen, die in der Geschichte der Forstwirtschaft eine hervor
ragende Rolle gespielt haben. In dieser Beziehung iet insbesondere auf 
den Plenterwald hinzuweisen; ferner auf das Oberholz des Mittelwaldes, 
auf Besamungs- und Lichtsehlage, auf Lichtungs- und "Oberhaltbetriebe. 
1m Rahmen des regelmaBigen Hochwaldes laBt eich aber eine Gleich
heit der Jahrringe, bezogen auf die gesamte Wachstumsdauer, nicht 
durchfUhren; sie bezeichnet ein Ideal, das in der Praxis nicht erreicht 
wird. Auch wenn man absieht von den Besonderheiten, die durch ort
liehe und zeitliche VerhaItnisse bewirkt werden, so ergeben sich dadurch 
Ursachen zu Abweichungen allgemeiner und prinzipieller Natur, daB die 
auf die Masse gerichteten Bestimmungsgriinde nicht mit denjenigen 
iibereinstimmen, welche den Wert betreffen. Um die Masse eines 
Stammholzes zu steigern, ist der Wachsraum desselben zu erweitern. 
Um die Qualitat zu fordern, muB das Streben der Wirtschaft auf eine 
Hebung der Vollholzigkeit und Astreinheit gerichtet werden; und hierzu 
bedarf es namentlieh in der Jugend anderer MaBnahmen. 

Die Extreme in der Jugendstellung der Bestande sind immer un
richtig. Ein zu dichter Stand kann die Wuchskraft beeintrachtigen und 

1 Die forstliche Statik, 2. Auf I. , 1. Teil, S.40££., Starkezuwachs; 2. Teil 
5. Abschn.: Durchfo;rstungsbetrieb. 
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die spatere Erholungsfahigkeit erschweren, was fiir die Rentabilitat der 
Bestande unter allen Umstanden von sehr ungiinstigem EinfluB ist. 
Aber eine zu friihe und zu starke Erweiterung des Wachsraums durch 
sehr starke Durchforstungen oder Lichtungen hat einmal die Folge, daB 
in den unteren Teilen der Stamme breitere Jabrringe angelegt werden, 
als in den oberen; sodann, daB die Aste in starkerem MaBe erhalten 
bleiben, als es fiir die Qualitat des Holzes erwiinscht ist. Beides zeigt 
sich in starkem Grade bei einem Vergleich von Mittel- und Hochwald
stammen. Das beste Mittel, um die groBen Unterschiede der Jahrringe 
im Hochwaldbetrieb zu vermeiden, liegt darin, daB die Bestande im 
jugendlichen Alter im vollen SchluB erzogen, von der zweiten Halfte 
der Umtriebszeit an aber kraftiger durchforstet bzw. einen Lichtungs
betriebe unterworfen werden. 

Zu der von mit vertretenen, mit zunehmendem Alter starker wer
denden Durchforstung steht die bekannte auf die Fichte beziigliche 
Durchforstung von Bohdanecky in einem gewissen Gegensatz. Mit 
Recht weist dieser auf die N achteile einer zu hohen Stammzahl hin, 
wie sie die meisten nach G. L. Hartigs Regeln behandelten Bestande 
zeigen. Mit dem starken Hinaufriicken und dem damit verbundenen 
Kiirzerwerden der Kronen, das alsdann besonders in sehr gleichmaBigen 
Bestanden eintritt, wird nicht nur die Wuchskraft beeintrachtigt, 
sondern auch die Widerstandsfahigkeit gegen manche Gefahren, insbe
sondere solche durch Sturm und Anhang, herabgesetzt. Beispiele dieses 
Verhaltens zeigen beim Laubholz sehr stammreiche, natiirliche Ver
jiingtmgen, die nicht rechtzeitig gelautert wurden; beim Nadelholz, 
namentlich bei der Fichte, dichte Vollsaaten auf maBigem und geringem 
Boden. Aber trotz dieser allbekannten Beispiele tritt ein Riickgang 
des Zuwachses gegeniiber weitstandiger Begriindung doch nicht gerade 
haufig ein. Denn die meisten Laubholzverjiingungen werden durch 
den Erfolg des natiirlichen Konkurrenzkampfes, der schon friihzeitig 
einsetzt, vor dem Riickgang des Zuwachses bewahrt. Beim Nadelholz 
hat aber fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch die Pflanzung, meist 
in ziemlich weiten Verbanden, im Vordergrund gestanden, bei der ein 
Riickgang des Bestandeszuwachses infolge ungeniigenden Wachsraumes 
zunachst nicht eintritt. 

Unter den Forstwirten, die gegen das von G. L. Hartig begriindete, 
in der Literatur und Praxis des 19. Jahrhunderts in groBem Umfang an
gewandte Prinzip der schwachen Niederdurchforstung aufgetreten sind, 
steht Borggreve1 an erster Stelle. Er hat durch seine auf treffenden 
Beobachtungen und physiologischen tJberlegungen beruhenden Plen
terdurchforstung auf die Anschauungen seiner Fachgenossen einen 

1 Holzzucht, 2 . .Auf!., S. 302 ff.; Wesen und Vorteile der Plenterdurcbiorstung 
in alteren Bestanden. 
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weitgehenden EinfluB ausgeubt, der gebiihrend gewiirdigt werden muB, 
wenn auch die Anwendung des Verfahrens beschrankter ist und bleiben 
wird, als Borggreve angenommen hat. 

Die Plenterdurchforstung ist bekanntlich dadurch ausgezeichnet, 
"daB vom ca. 60. Jahre ab, auBer den etwaigen vollig abgestorbenen 
oder doch ganzlich hoffnungslosen Stammen, in einzelner Verteilung 
solche Stamme herausgeplentert werden, welche bei ungunstigeren 
Stammformen die Kronen ihrer Nachbarn einel1gen." Der Rolzvorrat 
auf der durchforsteten Flache bleibt wahrend dieser Riebe annahernd 
gleich, so daB wahrend der ganzen zweiten Ralite des Bestandeslebens 
die Nutzung dem Zuwachs entspricht. Diese Rauungen sollen unter 
Steigerung der ublichen UmtriebsaIter von ca. 100 auf ca. 140-160 Jahre 
gerade auf vorwachsende Stamme gerichtet werden. 

Gegen das Durchforstungsverfahren von Borggreve ist nun aber 
geltend zu machen, daB in stammreich erwachsenen Stangenarten die 
Wirkung eines Aushiebs vorwiichsiger Stamme sehr haufig nicht oder nicht 
in genugendem MaBe denjenigen Stammen, die man im Wuchse fordern 
will, zugute kommt, sondern anderen in unmittelbarer Nahe befindlichen, 
die den erweiterten Wachsraum besser auszunutzen imstande sind. 
Ferner ist nicht unbeachtet zu lassen, daB auf manchen, besonders auf 
kraftigen, zu Unkrautwuchs geneigten Boden, bei del' Entnahme von 
kronenreichen Stammen die Gefahr einer Bodenverwilderung eintreten 
kann, und daB endlich die Erhohung der Umtriebszeit auf 160 Jahre 
eine Forderung bedeutet, die nach den allgemeinsten okonomischen 
Grundsatzell del' Forstwirtschaft nur bei ullgewohnlich hohem und an
haltendem Massen- und Wertszuwachs verwirklicht werden kann. Sie 
bildet deshalb keine Regel, sondern vielmehr eine Ausnahme. Sie ist 
namentlich dann am Platze, wenn es sich um Bestallde handelt, denen 
zur rechten Zeit die notige Pflege nicht zuteil geworden ist. Analogien 
ffir das Verhalten der Plenterdurcbforstung ergeben in Suddeutschland 
haufig die Aushiebe von Krebstannen, in Norddeutschland bei der Kiefer 
die Beseitigung der Schwammbaume. Beide Riebe werden in der Praxis 
als notwendige MaBllahmen anerkannt. Aber es besteht kein Zweifel 
daruber, daB sie vorgenommen werden, weil die betreffenden Stamme 
krank sind und bei langerem Stehenbleiben zu Bruch und anderen 
Schaden Veranlassung geben wiirden. An gesunden Stammen wird eine 
solche Plenterung nicht vorgenommen. 

Wahrend ich diesen Abschnitt uber die Arten del' Durchforstung 
niederschrieb, erschien ein Aufsatz "uber die Bedeutung der natur
wissenschaftlichen Grundlagen der Durchforstungslehre", von Kie
ni tzI, der erst kurz VOl' seinem Rinscheiden verfaBt war. Kienitz ist 

1 ""Uber die Bedeutung der naturwissenschaftlichen Gnmdlagen der Durch
forstungslehre. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1931, 5. Heft. 
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derjenige Schiller von Borggreve, der die Anschauungen seines Lehrers 
uber die Begriindung und Erziehung der wichti.gsten deutschen Holz
arten in wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht am langsten und 
griindlichsten untersucht hat. Er weist in jenem Aufsatz auf die groBen 
Unterschiede bin, die in bezug auf Licht- und Schattenblatter, auf 
Licht- und Schattennadeln bestehen, und hebt hervor, Borggreve sei 
bei der Begriindung der Plenterdurchforstung von der Annahme aus
gegangen, "daB aIle Baume eines Bestandes in bezug auf die Assimi
lationstatigkeit ihre Blatter gleichwertig oder mindestens, daB die bisher 
unterdriickten Bestandesglieder voll erholungsfahig waren". DaB diese 
Annahme nicht richtig sei, habe er (Kienitz) fiir die Fichte in seinen 
Aufastungsversuchen, nachgewiesen. Er brachte die gewonnenen 
Versuchsergebnisse auf der Versammlung deutscher Forstmanner in 
Aachen im September 1887 zur Kenntnis der Fachgenossen und schlieBt 
diesen Teil seiner Abhandlung mit den Worten: "Meine Astungsversuche 
hatten ergeben, daB samtliche Nadeln der Fichte, um ihre volle Assi
milati.onstatigkeit ausuben zu k6nnen, annahernd in dem Lichtgrad 
verbleiben mussen, unter dem sie erwachsen sind; eine Lichtnadel, in 
den Schatten gedrangt, vermag nicht eine gleichwertige Assimilation 
auszufiihren, wie wenn sie im vollen Licht geblieben ware; aber ebenso 
wenig kann eine Schattennadel sich nachtraglich unter giinstiger Be
leuchtung wie eine Lichtnadel erhalten oder gar sich in eine solche um
wandeln." Hierin liegt aber offenbar ein die Plenterdurchforstung be
schrankendes Moment. Selbst wenu man bei der Durchforstung in der 
Freistellung weit gehen kann, wird der Erfolg in der Mehrzahl der FaIle 
unbefriedigend bleiben. Wesentlich anders als bei der Durchforstung 
liegt die }rage uber das Verhalten und die Behandlung zurUckgeblie
bener Stamme, wenn es sich um Verjiingungen und Lichtungen handelt. 
Bei diesen k6nnen die stehenbleibenden Stamme allseitig umlichtet 
werden, was sowohl den Licht- als auch den Schattenblattern zugute 
kommt. Tatsachlich wird durch zahlreiche Untersuchungen nachge
wiesen, daB durch Umlichtung zurUckgebliebener Stamme der Starke
zuwachs auBerordentlich erh6ht wird. Aber in bezug auf die Art der 
Durchforstung geht aus den wichtigsten Erorterungen physiologischer 
und okonomischer Art hervor, daB in gut erzogenen Bestanden die herr
schenden Stamme bis zur Einleitung der Verjiingung erhalten werden 
mussen. 

Mehr EinfluB als Borggreves Plenterdurchforstung wird voraussicht. 
lich die "Freie Durchfost rung" von Heck auf den zukii.nftigen Durch
forstungsbetrieb in Deutschland ausuben. Sie ist dadurch ausgezeich
net, daB ihr Autor bei seinen wissenschaftlichen Untersuchungen stets 
mit der Praxis in unmittelbarer Verbindung gestanden hat. Hecks Ver
suchsflachen liegen in den von ibm bewirtschafteten Forstbezirken 
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Adelberg, Mockmiihl und Goppingen. ZahIreiche Arbeiten waren bereits 
zu Ende des vorigen Jahrhunderts ausgefiihrt und in verschiedenen 
Zeitschriften veroffentlicht. Sie wurden dann durch eine mehr als 
30jahrige Tatigkeit stetig fortgefiihrt und erganzt und wiirden schon 
frillier den Fachgenossen bekannt gegeben sein, wenn nicht die Kriegs
und Nachkriegszeit auf alle forstlichen Untersuchungsarbeiten und Ver
offentlichungen hemmend eingewirkt hatten. 

Die jetzt vorliegende Schrift von Heck ist von den Gedanken durch
drungen, daB wie bei vielen anderen forsttechnischen MaBnahmen, so 
auch bei den Durchforstungen nicht die Rucksicht auf die Massenerzeu
gung an erster Stelle steht. "Der rote Faden, der sich durch aIle unsere 
Betrachtungen hindurchzieht ist: dauernde Forderung der schonsten, 
leistungsfahigsten Stamme ohne Erhohung der Umtriebszeit." 

Bei der Begrundung der freien Durchforstung ging Heck von Krafts 
Stammklassen aus und erganzte sie durch die Beschaffenheit der Schaft
form, die durch Buchstaben des griechischen Alphabets gekennzeichnet 
wird. Als allgemeine V orschrift fiir die Ausfillirung werden folgende 
Regeln gegeben: 1. Es darf keine wesentliche Unterbrechung des Be
standesschlusses eintreten. 2. Es muB stets von den schonsten und da
durch wertvoIlsten Nutzholzschaften strablenformig ausgegangen wer
den. Diese sind zuerst aufzusuchen und nach Bedarf, aber doch vor
sicbtig frei zu hauen, zunachst auf der am meisten bedrangten Seite, 
so daB ihre Kronen sich tunlicbst ungebindert entwickeln konuen. 
3. Die nicht zum Riebe kommenden Stamme mussen, wo notig unter 
Auflosung von Gruppen, raumlich gut verteilt werden. Das gilt haupt
sachlich von den vermutlichen oder bereits zweifellosen Haubarkeits
stammen. 

Zu den Eigenschaften, welche die Trager des bleibenden Bestandes 
haben sollen, gehort als wesentlichste eine gute, gleichmaBig entwickelte 
Krone. Fiir die Bildung einer solchen ist eine wichtige Bedingung, daB 
die Hohen sich gleichmaBig entwickeln konnen und nicht durch neben 
ihnen stehende Stamme zuruckgehalten werden. Daraus folgt weiter, 
daB schon friihzeitig Lauterungshiebe vorgenommen werden, durch 
die alle zum herrschenden Bestand nicht tauglichen Stamme, insbeson
dere vorherrschende von schlechterer Beschaffenheit ausscheiden. Mit 
Rucksicht auf den Schutz des Bodens ist die Vorschrift gegeben, daB 
da, wo ein herrschender Sta.mm entfernt wird, mehrere unterstandige 
erhalten bleiben. In den wesentlichsten Richtungen entspricht biernach 
Hecks Verfahren den Grundsatzen, welche in del' neueren Zeit in del' 
Praxis und beim forstlichen Versuchswesen fortgesetzt zunehmende Be
deutung erhalten haben. 

Nachdem die allgemeinen Grundgedanken del' freien Durchforstung 
entwickelt sind, gibt Heck eine vollstandige "Obersicht uber die in 30jah-
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riger Tiitigkeit behandelten Untersuchungsobjekte. Es sind tells stiin
dige, teils fliegende Versuchsfliichen, die behandelt werden. Die stiin
digen werden in regelmiiBiger Folge genau aufgenommen und nach den 
wichtigsten Ertragselementen (Stammzahl, mittlere Durchmesser, 
Kreisflache, Derbholz, erntekostenfreier Erlos) dargestellt. Hieran schlie
Ben sich Vergleiche mit anderen Fliichen auf gleichem Standort und 
von gleichem Alter, die zur Begriindung des Verfahrens in besonderem 
MaBe geeignet sind. 

Hecks Durchlorstung beruht zweifellos auf richtigem Grundgedan
ken und wird deshalb auch in der Folgezeit in zunehmendem MaBe zur 
Anwendung gelangen. Mehr Widerspruch als in forsttechnischer Be
ziehung hat sich gegen sie auf dem Gebiete der Wirtschaftsregeln und 
der Wirtschaftskontrolle geltend gemacht. 1m stiirksten MaBe ist dies 
von Hess geschehen, der im AnschluB an Hecks Freie Durchlorstung 
bemerkt: Von einer niiheren Betrachtung und Wiirdigung einer Methode, 
deren Devise lautet: Von allen Regeln unabhiingig, frei kann in einem 
Lehrbuch iiber Waldbau keine Rede sein. Der Inhalt des Heckschen 
Buches zeigt aber, daB ein solches Urteil hier durchaus nicht zutreffend 
ist. Es gibt jedoch AulaB, der wichtigen Frage: Freiheit oder Gebun
denheit des Wirtschafters 1 niiher zu treten. 

Kein Gedanke hat auf den wichtigsten Gebieten des Volkslebens 
(Religion, Kunst, Wissenschaft, Recht, Staat, Wirtschaft) zu so starken 
Meinungsverschiedenheiten und Kiimpfen gefiihrt, als die Frage, welches 
MaB der Freiheit den Einzelnen oder sozialen Verbiinden gewiihrt wer
den solI. Auch in der Forstwirtschaft ist sie von groBer Bedeutung. 
Fiir einen strebsamen Revierverwalter ist eine tunlichst weitgehende 
Freiheit eine notwendige Bedingung erfolgreichen Schaffens. Mit dem 
Fortschritt des forstlichen Betriebs und der Personen, die ihn zu fiihren 
und zu leiten haben, muB das MaB der Freiheit wachsen. Die Erkenntnis 
dieses Verhaltens scblieBt jedoch nicht aus, daB ein Uberschreiten des 
rechten MaBes der Freiheit auch Nachteile haben kann. Die hieraus in 
der Forstwirtschaft zu ziehenden Folgerungen sind dahin zu richten, 
daB den Revierverwaltern fiir ihre Tiitigkeit im Walde, besonders auf 
dem Gebiet der Bestandesbegriindung und Bestandespflege zwar ein 
moglichst groBes MaB von Selbstiindigkeit gegeben wird, daB aber doch 
bei den periodischen Forsteinrichtungsrevisionen Wirtschaftsregeln 
aufgestellt werden, denen sich aIle, die an der Ausfiihrung und Leitung 
des forstlichen Betriebs beteiligt sind, zu unterwerfen haben. 

Unter dem EinfluB der Dauerwaldbewegung, die seit 1920 die deut
schen Forstwirte in besonderem Grade angelegt hat, ist auch die Art der 
Durchlorstung auf die Ertragsleistung wiederholt der Kritik unterzogen 
worden. Das Prinzip der Stetigkeit, welches die Dauerwaldwirtschaft 
charakterisiert, macht sich in bezug auf den Beginn und die Wieder-
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holung, die Art und Grade der Durchforstung in bestimmter Weise 
geltend. Insbesondere hat Wie becke in dieser Bezi.ehung einen Stand
punkt vertreten, der, wenn er auch in der von ihm dargelegten Weise 
im groBen Betriebe nicht durchgefiihrt werden kann, doch sehr beach
tenswert ist und anregend wirkt. 

Wie oft muB man hauen? iiberschreibt Wiebecke den fiinften Ab
schnitt seiner bekannten Schrift; und die Antwort lautet: alljahrlich 
und auf jeder Flache! Zur weiteren Begriindung wird im VI. Abschnitt 
die Hiebsreife der verschiedenen Stammklassen zur Erlauterung ge
zogen und gesagt: Hiebsreif sind die Toten, die Absterbenden, die Kran
ken; ferner aIle Stamme deren Entnahme wahrend der Entwicklung 
des Bestandeslebens zur wesentlichen Forderung eines wesentlich besse
ren von wesentlichem Nutzen ist. Die Entnahme dieser Klasse wird 
als die Durchforstung im Dauerwald bezeichnet. tiber den Beginn der 
Hiebe schreibt Wiebecke: Man beginnt mit der Durchforstung bald 
nach der Kultur. Schon in den friihestem .<\ltersstufen sind manche 
schadigenden Stamme zu beseitigen, manche gute im Wuchse zu fordern. 

So schatzenswert die auf den Zuwachs gerichteten Arbeiten einzelner 
Vertreter der forstlichen Literatur und Praxis nun auch sind, so miissen 
doch fiir u;mfassende, planmaBige Arbeiten auf dem vorliegenden Ge
biete die forstlichen Versuchsanstalten als die bleibenden Trager ange
sehen werden. Sie haben seit ihrem Bestehen die verschiedenen Durch
forstungsverfahren als einen wesentlichen Gegenstand ihren Arbeits
planen eingefiigt. Bereits 1873 wurde yom Verein der deutschen forst
lichen Versuchsanstalten bei seinen Beratungen in Miihlhausen eine 
Anleitung zu Durchforstungsversuchen festgestelltl. Nach ihr sollten 
vergleichende Untersuchungen iiber die Zuwachsleistungen schwacher, 
maBiger und starker Durchforstungen fiir die Hauptholzarten in allen 
groBeren deutschen Waldgebieten ausgefiihrt werden. Spater ergingen 
weitere Anleitungen. Die auf diesem Wege gewonnenen Ergebnisse 
liegen einmal in manchen Ertragstafeln vor, die auf maBigen und st.arken 
Durchforstungsgraden aufgebaut sind; so insbesondere in PreuBen durch 
S c h w a p pac h. Sodann sind sie in besonderen Arbeiten durchgefiihrt, 
durch welche die Zuwachsleistungen verschiedener Durchforstungsgrade 
unter bestimmten Wachstumsbedingungen untersucht sind. In dieser 
Beziehung sind aus neuester Zeit namentlich Mitteilungen aus PreuBen, 
Sachsen, Bayern und Wiirttemberg hervorzuheben. Die ;meisten der 
hierher gehOrigen, auf die kritische Vergleichung des Zuwachses gerich
teten Arbeiten befinden sich noch in der Entwicklung, so daB ein abge
schlossenes Urteil iiber sie nicht abgegeben werden kann. Ihre zusammen
fassende Behandlung und Vergleichung wird Aufgabe der Zukunft sein. 

1 Ganghofer: Das Forstl. Versuchswesen, 2. Band, XXV, Anleitung fur 
Durchforstungsversuche. 

Martin, Geschlchtllche Methode. 10 
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Die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse der Zuwachsuntersuchungen 
der forstlichen Versuchsanstalten sind zum. Teil miteinander iiberein. 
stimmend, zum Teil voneinander abweichend. Bei der Buche tritt nach 
den Mitteilungen aus PreuBen die "Oberlegenheit der starken Durch. 
forstung in auffallendem MaBe hervor. Die Zuwachsangaben der Tafel A, 
welche sich auf Bestande mit lockerem SchluB erstrecken, iibertreffen 
diejenigen der Tafel B, welche sich auf Bestande mit gewohnlichem 
SchluB beziehen, sehr bedeutend. Es betragt z. B. auf III. Standorts. 
klasse: 

im Alter von 60 80 100 120 140 Jahren 
Der laufende Zuwachs 

nach Tafel A . 10,8 11,0 10,2 9,2 8,4fm 

" " 
B. 10,2 9,0 7,6 6,8 5,8 " 

Der Durchschnitts·Zuwachs 
nach Tafel A • 4,7 6,3 7,2 7,6 7,7fm 

" " 
B. 4,7 5,9 6,3 6,5 6,4 " 

In der Geschichte der deutschen Laubholzforsten ist die Fahigkeit der 
Buche, auf jede Erweiterung des Wachsraumes alsbald zu reagieren, 
bei vielen Bestandesformen, z. B. in Vorbereitungs. und dunklen Be· 
samungsschlagen, behn Seebachschen und Homburgschen Betrieb be· 
stimmt hervorgetreten. Bei der Kiefer erscheint nach den Mitteilungen 
aus PreuBen der EinfluB der starken Durchforstung auf den Zuwachs 
gegeniiber der maBigen in manchen Fallen positiv, in anderen negativ, 
wahrend nach den Mitteilungen der sachsischen Versuchsanstalt die 
starke Durchforstung mehr geleistet hat. Auch bei der Fichte treten 
beziiglich der Wirkung der Durchforstung auf dem Gesamtzuwachs 
manche Verschiedenheiten hervor. 

Die meisten Untersuchungen, die bis jetzt zur offentlichen Kenntnis 
gebracht sind, erstrecken sich auf den B- und C-Grund der Niederdurch· 
forstung, welche in der Praxis der meisten deutschenForstverwaltungen 
fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch Geltung gehabt hat. Nach der 
Anleitung von 1902 soll aber auch die Hochdurchforstung in das Bereich 
der Untersuchungen gezogen werden. Sie wird nach § 4 der Anleitung 
bezeichnet als ein Eingriff in den herrschenden Bestand zum. Zwecke 
besonderer Pflege der einstigen Haubarkeitsstamme unter grundsatzlicher 
Schonung eines Teils der herrschenden Stamme. Die Vorziige, welche die 
Hochdurchforstung bei sorgfii.ltiger Ausfiihrung besitzt, erstrecken sich 
einesteils auf die Deckung des Bodens und die hiermit verbundene 
groBere wirtschaftliche Freiheit, anderenteils auf die raschere Zunahme 
des Durchmessers der Haubarkeitsstamme. Die wenigen Nachweise, 
die in dieser Beziehung vorliegen, haben bereits giinstige Ergebnisse der 
Hochdurchforstung bei der Buche erbracht. Es ist zu erwarten, daB diesen 
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ersten Nachweisen weitere von gleicher oder ahnlicher Wirkung folgen 
werden, wenn sie auch nicht den Charakter einer Regel, sondern einer 
Ausnahme tragen werden. 

II. Merkmale und MaBstabe. 
Zur Verstandigung iiber Art und Grad der Durchforstung muB man be

stimmte Merkmale in der Natur vor Augen haben, welche die Bestande 
charakterisieren, und MaBstabe, nach welchen man diese Merkmale 
messen kann. Dieselben liegen emmal Un Zustand des Bodens, sodann 
in der Beschaffenheit der Kronen und dem Grade der Bestandesdichte, 
welche am besten durch die Stanungrundflache ihren Ausdruck erhalt. 

1. Bodenzustand. Es ist ein allgemeiner, des Beweises nicht be
diirftiger Grundsatz, den Waldboden so zu behandeln, daB auf ihm 
ein moglichst hoher Zuwachs erzeugt wird. In den iiblichen Ertragstafeln 
wird die Zuwachsleistung bekanntlich fiir regelmaBige Bestande, die 
nach Alter und Standort geordnet sind, dargestellt. Aber bei ihrer An
wendung auf die konkreten Verhaltnisse der Praxis muB man sich doch 
stets der groBen Verschiedenheit und Veranderlichkeit aller organischen 
Bildungen bewuBt bleiben. Die Faktoren, welche die Lage bestinunen, 
kann man vom Stand der Wirtschaft einer bestinunten Zeit als fest
stehend ansehen. Auch die tieferen Schichten des Bodens bleiben unter 
diesen Bedingungen ziemlich gleich. Bei den oberen Schichten des Bodens 
und der Bodendecke ist dies aber nicht der Fall. Von den Vertretern des 
Dauerwaldes ist in neuester Zeit mit Recht, wenn auch nicht ohne fiber
treibung, darauf hingewiesen, wie sehr der Bodenzustand und mit diesem 
auch der Zuwachs, der auf einem gegebenen Standort geleistet wird, 
unter dem EinfluB der wirtschaftlichen Behandlung sich verandern 1. In 
der Geschichte der Forstwirtschaft wird dieser EinfluB durch die Wirkung 
der Streunutzung am bestinuntesten zum Ausdruck gebracht. 

Aus dem angegebenen Sachverhalt geht hervor, daB, wie es auch 
im § 1 der Anleitung zur Ausfiihrung von Durchforstungs- und Lich
tungsversuchen von 1902 ausgesprochen wird, die Nachweise iiber die 
Zuwachsleistungen der Bestande stets in Verbindung mit den Ver
anderungen, welche der Boden erfahrt, gegeben werden miissen. Fiir 
sich allein sind die zahlenmaBigen Zuwachsangaben einer bestinunten 
Zeit in strengerem Sinne nicht beweisend. Wenn z. B. der laufende 
Zuwachs der Buche auf II. Standortsklasse fiir das Alter von: 

nach Tafel A zu 

" " B zu 

40 
9,2 
9,2 

60 
13,6 
12,2 

80 
12,2 
10,0 

100 
11,6 
8,0 

120 
10,6 
7,4 

140 Jahren 
9,8fm 
7,2 " 

1 Wiebecke: Der Dauerwald, 2. Auf I., S. 26 (Die BeBBerung um 1-2, selbst 
3 Erlragsklassen ist iiberallleicht nachweisbar). 

10* 
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angegeben wird, so kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daB 
das hier hervortretende Verhiiltnis des Zuwachses beider Tafeln lediglich 
der Leistung verschiedener SchluBgrade Ausdruck gebe. W ohl aber ist 
man berechtigt, aus den vorstehenden Zahlen zu folgern, daB in Bestan
den, die in der Jugend stammreich gehalten sind, mehr Humus vorhan
den ist, der bei entsprechenden Eingriffen des Hiebes in starkerem Grade 
zersetzt und in einen zur Aufnahme durch die Wurzeln besser geeigneten 
Zustand gebracht wird, als es durch fortgesetzte schwache oder maBige 
Grade, die mit einer Anhaufung von unzersetztem Humus verbunden 
sind, geschieht. 

Die wichtigsten Eigenschaften des Bodens, die fiir die Art und den 
Grad der Durchforstung in Betracht kommen, sind einmal sein Gehalt 
an Humus und dessen Beschaffenheit, zum anderen der Bodeniiberzug. 

FUr die langste Zeit des Bestandeslebens ist ein Bodenzustand 
wiinschenswert, bei welchem die Streudecke dem Mineralboden unmittel
bar aufliegt und nicht durch die unfertigen Zersetzungsprodukte der 
Blatter, Nadeln und anderen Abfalle von ihm getrennt ist. Der mit dem 
Boden gemischte Humus gibt sich dann nur durch die dunkle Farbung· 
zu erkennen. Wie forderlich eine Mischung von Humus und Mineral
boden fiir die natiirliche Verjiingung ist, lehren die Erfahrungen, die in 
den Laub- und Nadelholzwirtschaften Deutschlands in groBem Umfange 
gemacht und auch in der forstlichen Literatur in reichem MaBe nieder
gelegt sind. DaB aber durch eine solche Mischung auch der Zuwachs 
auBerordentlich gehoben wird, ergibt sich aus vielen Untersuchungen der 
Jahrringbreiten in kraftig durchforsteten und in allmahlich gelichteten 
Bestanden. 

Auf der anderen Seite sind die nachteiligen Wirkungen starker 
Humusauflagerungen in der neueren Zeit allgemein anerkannt und von 
sachkundiger Seite begriindet worden. Auf Standorten, wo die Faktoren 
der Zersetzung ungeniigend sind, wie insbesondere in kiihlen Lagen mit 
kurzer Wachstumsdauer, sowie beim Mangel an tatigen Bodenbestand
teilen, geht die Humuszersetzung langsamer vor sich, als seine Neubildung 
durch die Abfalle der Holzpflanzen und Standortsgewachse. Es erfolgt 
die Bildung von Trockentorf. Durch die sich bildenden Humussauren 
werden die oberen Bodenschichten ausgewaschen. Zugleich tritt eine 
Verschlechterung der physikalischen Eigenschaften des Bodens ein, 
namentlich der Lockerheit und Frische. Der unzersetzte, mit dem Boden 
nicht verbundene Humus verhindert das Eindringen der Niederschlage 
in das Bereich der Baumwurzeln und fiihrt zu einer in jeder Hinsicht 
nachteiligen Verdichtung. Vorbeugung der Trockentorfbildung ist des
halb eine wichtige MaBnahme, wo diese Gefahr vorliegt. Neben der Be
griindung von Mischbestanden kann hier die Durchforstung wesentliche 
Hilfe leisten. In dieser Richtung wird die Hochdurchforstung der Nieder-
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durchforstung als iiberlegen angesehen, weil sie mehr Niederschlage an 
den Boden gelangen laBt und die schadlichen Wirkungen von Sonne und 
Wind besser abhalt. 

Nachst dem Humuszustand liegt eine wesentliche Hemmung fiir das 
Zustandekommen eines Zuwachsmaximums in den Standortsgewachsen, 
die den Boden iiberziehen. Wahrend der langsten Zeit des Bestandes
lebens solI ein solcher "Oberzug gar nicht oder nur in schwachem Grade 
vorhanden sein. Ein starker Bodeniiberzug kommt nur dadurch zu
stande, daB ein Teil der Bodennahrstoffe den Holzpflanzen, welche das 
Wirtschaftsziel bilden, vorenthalten wird. Hierdurch und durch Ab
haltung der atmospharischen Niederschlage von den Baumwurzeln wird 
die Zuwachsbildung beeintrachtigt. Auch der hieraus hervorgehenden 
Forderung einer Zuriickhaltung der Standortsgewachse kann am besten 
durch die Hochdurchforstung entsprochen werden. Bei dieser bleibt ein 
Unterstand erhalten, dessen Starke und Beschaffenheit bei Schatten
holzarten in allen Altersstufen sachgemaB geregelt werden kann. Bei den 
Lichtholzarten laBt sich dies Mittel jedoch unter den meisten Verhalt
nissen gar nicht oder nur unvollkommen zur Anwendung bringen. Bei 
ihnen kann aber durch Einfiihrung einer Schattenholzart dem Zwecke 
des Bodenschutzes und damit der Forderung des nachhaltigen Zuwachses 
am besten geniigt werden. 

2. Die Beschaffenheit der Krone. Der Zuwachs, der auf einem 
gegebenen Standort erzeugt wird, ist von der Menge und Beschaffenheit 
der produktiven Organe, der Wurzeln und Blatter, abhangig. Wenu auch 
die Wurzeln in ihrem EinfluB auf den Zuwachs der Krone nicht nacho 
stehen, so hat doch der ausiibende Forstwirt beim Auszeichnen der 
Durchforstungen den Blick in erster Linie auf die Kronen der Stamme, 
die er vor Augen hat, zu richten. Mit diesen steht aber die Wurzel in 
vielseitigem Zusammenhang. 

Die erste Forderung, die beziiglich der Krone zu stellen ist, geht dahin, 
daB sie moglichst gleichmaBig ausgebildet sein solI. Selbst wenn sechs 
Stamme mit unsymmetrischen Kronen auf einem gegebenen Raum das· 
selbe Blatt· und Wurzelvermogen besitzen, wie vier nach allen Seiten 
gleichmaBig gebildete, so werden diese letzteren auf die Dauer doch mehr 
leisten als die sechs ungleichmaBigen, weil sie von den Schaden der anorga
nischen Natur, insbesondere von Anhang und Sturm, weniger zu leiden 
haben als diese. Auch wird der Satz von Heck, daB die bessere Stammform 
den groBeren Zuwachs leistet, auf die Krone, die mit der Stammform in 
vielseitiger Beziehung steht, sinngemaBe Anwendung finden. Fiir eine 
gleichmaBige KronenbHdungergibt die Hochdurchforstung im allgemeinen 
bessere Bedingungen als die Beschrankung des Hiebes auf unterdriicktes 
Material. Bei ihr werden gerade solche Stamme beseitigt, welche der 
gleichmaBigen Ausbildung besserer Stamme entgegenstehen. Schon 
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R. Cotta hebt diese Wirkung der Rochdurchforstung, die im starksten 
Gegensatz zu Rartigs Durchforstungsangaben steht, hervor. Die Er. 
fahrungen, die in vielen Wirtschaftsgebieten mit der Niederdurch
forstung, insbesondere mit den schwachen und maBigen Graden derselben 
gemacht sind, zeigen, daB die GleichmaBigkeit der Kronenbildung durch 
eine groBe Stammzahl annahernd gleich starker Stamme, wenn sie auch 
eine Zeitlang vorhanden ist, auf die Dauer sehr erschwert wird. Das 
Streben nach Astreinheit, das in der Jugend betiitigt werden muB, ver
langt, daB die Rochdurchforstung zunachst nur im schwachen Grade 
vorgenommen werden soIl. Das Aufrucken der Krone soIl verlangsamt, 
aber nicht verhindert werden. 

Das einfachste, am leichtesten zu erkennende Merkmal zur Beurtei
lung der Bestandesdichte ist die Rohe des Kronenansatzes oder die 
Kronenlange, die sich durch Abzug dieser Rohe von der Baumhohe er
gibt. Der Begriff des Kronenansatzes ist nun aber haufig nicht mit der 
wiinschenswerten Bestimmtheit festzusetzen. Nicht selten befinden sich 
unter der allseitig ausgebildeten Krone noch einseitig Zweige, iiber deren 
ZugehOrigkeit zur Krone man zweifelhaft sein kann. Auch ruckgange 0 

Aste, die zur Zuwachserzeugung nichts Wesentliches beitragen, finden 
sich haufig vor. Die Angaben iiber den Kronenansatz konnen daher 
einer verschiedenen Auffassung fahig sein. Zwischen den vorkommenden 
Stammklassen und zwischen den Individuen der gleichen Klasse finden 
oft starke Verschiedenheiten im Kronenansatz statt, so daB es nicht 
wohl moglich ist, die durch Messung einzelner Stamme gefundenen Satze 
auf einen ganzen Bestand zu iibertragen. Trotz der hieraus hervorgehen
den Beschrankung einer scharlen Ermittlung muB auf die zahlenmaBige 
Beurteilung des durchschnittlichen Kronenansatzes in den Bestanden 
mit besonderer Beriicksichtigung der Durchforstung entschiedener Wert 
gelegt werden. 

Aus den Erfahrungen der Praxis ist bekannt, daB mit dem hoheren 
und tieferen Ansatz der Kronen, Vorziige und Nachteile im Verhalten 
der Bestande verbunden sind. Die hauptsachlichsten Vorziige von 
Baumen mit bedeutender relativer Kronenlange liegen zunachst in der 
Starke des Schaftdurchmessers. Die durchschnittliche Jahrringbreite der 
aus Mittelwald hervorgegangenen Stamme des Cubacher Waldes bei 
Weilburg betrug 1/3 cm, wahrend die durchschnittliche Breite gleich
altriger Rochwaldstamme nur etwa 1/6 cm betrug. Die Baume mit 
tieferem Kronenansatz haben ferner eine stufigere Stammform und sind 
dadurch widerstandsfahiger gegen Schaden durch Sturm und Anhang. 
Ihre ungiinstigen Seiten liegen dagegen in der groBeren Astigkeit, dem 
starkeren Abfall und der groBeren Anteilnahme des Reisholzes an der 
Gesamtmasse, die den Wert des Durchschnittsfestmeters herabdriickt. 
Aber weder die frei erwachsenen astigen noch die eingeklemmten, mit 
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diinnen hinaufgetriebenen Kronen versehenen Stamme konnen das durch 
Masse und Wert bestimmte Ziel der Wirtschaft bilden. Dieses liegt nicht 
in den Extremen, sondern im Bereich der Mitte. 

Die groBte Umgestaltung der Stamm- und Kronenformen, die in der 
Geschichte der Forstwirtschaft stattgefunden hat, trat infolge der Uber
fiihrung der friiheren durch Stamme mit tiefherabgehenden Kronen aus
gezeichneten Mittel- und Plenterwaldungen in den gleichaltrigen schlag
weisen Hochwald ein. Besonders charakteristisch und einfluBreich waren 
in dieser Beziehung die von G. L. Hartig fiir die Buche gegebenen Wirt
schaftsregeln. Die volle gleichmaBige Begriindung hatte in Verbindung 
mit der spat begonnenen, schwach und maBig gefiihrten Niederdurch
forstung eine Einengung und ein starkes Hinaufriicken der Krone zur 
Folge. Die meisten Buchenbestande tragen den hieraus hervorgehenden 
Mangel ungeniigender Kronen- und Stammdurchmesser. Bei der im 
Bereich der Buche friiher vorherrschenden Brennholzwirtschaft trat 
dieser Mangel nicht hervor; in der Nutzholzwirtschaft der Zukunft wird 
er sich auch bei der Buche starker geltend machen. 

Auch bei der Fichte sind die Folgen, die zu spat begonnene und zu 
schwach gefiihrte Durchforstungen fiir den Ansatz der Kronen und damit 
auch fiir die Starke des Schaftes und die Widerstandsfiihigkeit gegen 
Sturm und Anhang haben, hervorgetreten. Sie liegen im starksten Grade 
bei gleichmaBigen Bestanden vor, wie noch kiirzlich in den hinterlassenen 
Aufsatzen eines hervorragenden Vertreters friihzeitiger starker Durch
forstungen zugunsten dieser letzteren hervorgehoben wurde 1 . In der 
Literatur wurde das Verhaltnis der Kronenlange zur Baumhohe durch 
den sachsischen Oberforster S c h us t e r 2 auf einen zahlenmaBigen Aus
druck gebracht. Dieser stellte die Regel auf: Durchforste so oft und so 
stark, daB der vollstandige SchluB der Baumkronen erhalten wird und 
daB die Kronenlange betragt: 

in der V. AlterskIasse ( 1-20 j ahrig) = der vollen Baumlange 
IV. (21- 40 " ) = ,,1/2 " 
III. (41- 60 ) ,,1/3 
II. (61- 80 ) ,,1/4 
I. (81-100) 1/5 

" 
In der neueren Zeit haben die forstlichen Versuchl;;anstalten auch die 

relative Kronenlange in das Bereich ihrer Untersuchungen gezogen. 
Schiffel 3 fiigte seinen nach neun Bonitaten und drei SchluBgraden 
geordneten Tafeln der Fichte eine Spalte: Mittlere Kronenlange in % 

1 Bohdanecky: Zur Frage der Erziehung junger Fichtenbestande. Forst
wissenschaftl. Zentralblatt 1926 (nach dem Tode des Verfassers veroffentlicht von 
Heck). 

2 Allgem. Forst. u. Jagdztg. 1863. 
3 Wuchsgesetze normaler Fichtenbestande '1904. S. 45 ff. 
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der Schaftlange ein. Dieselbe betrug auf der mittleren (7.) Standorts
klasse: 

im Alter von . 40 60 80 100 120 J ahren 
bei DichtschluB 50 46 46 44 44% 
bei LichtschluB 59 51 49 48 47% 

Hier ist die Kronenlange bei Dichtschlul3 mit etwa 40, bei Licht
schlul3 mit etwa 60 Jahren gleich der halben BestandeshOhe. Sie sinkt 
dann ganz allmahlich, in 20 Jahren nur um 1 %, also in einem von den 
Angaben Schusters stark abweichenden MaBe. Ich selbst habe mit Hilfe 
der zustandigen Revierverwalter den Schiffelschen Zahlen andere aus den 
Oberforstereien Hinternah (Thiiringen), Merenberg (Westerwald), Olbern
hau (Erzgebirge) und Zeitz (Reg.-Bez. Merseburg) gegeniibergestellt. 
Nach diesen ist die Kronenlange in 90-120jahrigen Bestanden zu 
25-40% der Baumlange gemessen, bzw. geschatzt worden. 

Auch die sachsische forstliche Versuchsanstalt hat die Kronenlange 
an Mittelstammen bei Fichte und Kiefer untersucht. FUr die Pflanzungen 
der Fichtenversuchsflachen ixn Forstrevier Wermsdorf1 wurden fol
gende Zahlen fiir das Verhaltnis der Kronenlange zur Mittelhohe ange
geben: 

Alter 29 35 41 47 52 Jahren 
Verband 0,85 ma 0,54 0,41 0,38 0,44 0,40% 

" 1,13 " 0,63 0,44 0,38 0,35 0,38% 
1,42 " 0,78 0,57 0,40 0,46 0,42% 

" 1,70 " 0,75 0,59 0,38 0,46 0,45% 
" 1,98 " 0,78 0,60 0,45 0,47 0,44% 

Die Pflanzungen, die praktisch am meisten in Betracht koxnxnen 
(unter 1,5 m 2) haben hiernach mit 52 Jahren eine relative Kronenlange 
von 40%, eine Zahl, die als allgemeiner Anhalt auchfiir praktische Zwecke 
verwertbar ist, wahrend die weitstandigen Pflanzungen den Einflul3 ihrer 
Begriindung noch erkennen lassen, wenn auch in geringerem Grade, als 
man nach dem Aussehen der Bestande, sowie nach der Beschaffenheit 
und Verwendungsfahigkeit des Holzes vermutet. 

Die Beziehungen von Krone und Schaft erscheinen zunachst als das 
Ergebnis physiologischer Entwicklungsgesetze. Es steht aber auGer 
Zweifel, dal3 deren Folgen nach verschiedenen Richtungen geleitet wer
den konnen. Wie dies geschehen soIl, wird durch die okonomischen 
Ziele der Wirtschaft bestimmt. In gut begriindeten und gepflegten, von 
starkeren Naturschaden freigebliebenen Bestanden kommt hierfiir die 
Art und der Grad der Durchforstungen in Betracht. Von ihnen ist der 
Wachsraum abhangig, welcher den Kronen der bleibenden Stamme zuteil 
wird. Wird sehr stark durchforstet, mit Uxnlichtung der Stamme des 

1 Busse u. Jaehn in den Mitteilungen der Sachs. Forst!. Versuchsanstalt, 
Band II, Heft 6, Tab. I. 
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Hauptbestandes, so bleibt der Ansatz der Krone, absolut gemessen, un
verandert; es sterben keine griinen Aste abo An der Spitze nimmt die 
Kronenlange um den vollen Betrag des Hohenwuchses zu. Das Verhaltnis 
der Kronenlange zur Baumhohe wird daher groBer; der Ansatz der 
Krone wird relativ tiefer. Finden andererseits nur maBige Durcbforstun
gen mit Erhaltung des Schlusses statt, so riicken die Kronen rascher in 
die Hohe, als dem Hohenwuchs entspricht. In der Jugend ist ein starkes 
Hinaufrucken der Krone und eine Abnahme ihrer relativen Lange zur 
Erzeugung astreiner vollharziger Stamme erforderlich. Wenn jedoch 
eine gute Schaftbildung bis zu einer gewissen Hohe hergestellt ist, so liegt 
kein Grund mehr vor, die Kronen einzuengen und ihre relative Lange 
zu verkiirzen. Die okonomischen Wirtschaftsziele verlangen vielmehr, 
daB die Durchmesser des Schaftes gehorig zunehmen, was nur dadurch 
moglich ist, daB den Kronen genugender Raum zu ihrer Ausdehnung 
gegeben wird. Die beste Ausnutzung der Wachstumsbedingungen wird 
bei einer tunlichst harmonischen Ausbildung des ganzen Baumes und 
seiner einzelnen Teile erzielt. Die Folgen einer solchen Auffassung gehen 
dahin, daB das Verhaltnis der Kronendurchmesser zur Baumhohe in 
Bestanden mit gut ausgebildeten Stammen, etwa YOm Beginn der zweiten 
Halfte der Umtriebszeit an, sich nicht mehr wesentlich verandern soll, 
wie es auch von manchen Vertretern des Versuchswesens in den Ertrags
tafeln zahlenmaBig ausgesprochen wird. 

In normalen Bestanden ist yom Durchmesser der Kronen die Stamm
zahl abhangig. Fiir eine harmonische Ausbildung der Stammzahl ist 
auch ein bestimmtes Verhaltnis zwischen dem Kronendurchmesser und 
der Hohe eine wichtige Bedingung, nicht nur fiir die Masse des Zuwach
ses, sondern auch fiir seine Beschaffenheit, namentlich fiir das Verhaltnis 
von Derb- und Reisholz. Wie Kohler! eingehend begriindet hat, ist 
das wiinschenswerte Verhaltnis von Kronendurchmesser (k) zu Be
standeshOhe (h) etwa wie 1 zu 6. Es ist erwiinscht, daB dies Verhaltnis 
auch bei den Aufnahmen der forstlichen Versuchsanstalten untersucht 
und zahlenmaBig festgestellt wird. Einige Beispiele aus vorliegenden 
Messungen mogen hier folgen: 

Auf den bekannten Fichtenversuchsflachen des sachsischen Forst
reviers Wermsdorf waren in engen Pflanzverbanden (0,85 m) 

im Alter von 29 35 41 47 52 62 Jahren 
Stammzahl 4900 4200 3300 2200 1500 1300 

k2 2,0 2,4 3,0 4,5 6,7 7,7qm 
k 1,4 1,6 1,7 2,1 2,6 2,8m 
h 8,2 9,6 1l,6 13,5 14,6 16,5m 

h:k 5,8 6,0 6,2 6,4 5,6 5,9 

1 Aus Wiirttemberg: Unsere Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert X (Stamm
zahlen). 
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Mit der Zunahme des Verbandes nimmt das Verhaltnis von h zu k von 
7 oder 6 allmahlich abo 

Nach den Mitteilungen von Schwappach gestaltet sich das Ver-
haltnis von h zu k folgendermaBen: 

Ertragstafel Alter 40 60 80 100 120 Jahre 
von 1890 Stammzahl 4800 2100 1300 1000 800 

k2 2,1 4,8 7,7 10,0 12,5 qm 
k 1,5 2,2 2,8 3,2 3,5m 
h 9,2 15,9 20,7 23,9 25,8m 

h : k 6,1 7,2 7,4 7,5 7,4 

von 1902 Stammzahl 3000 1500 900 600 500 
k2 3,3 6,7 11,1 16,7 20,Oqm 
k 1,8 2,6 3,4 4,1 4,5m 
h 9,3 16,2 21,2 25,0 28,2m 

h:k 5,2 6,2 6,2 6,1 6,3 

Aus den Tafeln fUr die Fichte von 1902, welche fUr Mittel- und Nord
deutschland in erster Linie als Muster fur die Bestandesbehandlung an-. 
gesehen werden, geht hervor, daB hier die Beziehungen von h zu k den 
Zahlen Kohlers sehr nahe kommen. Da es aber Generalregeln fiIT den 
Grad der Bestandesdichte nicht gibt, so bedurfen die fUr gewisse Be
stande oder Wirtschaftsgebiete gefundenen Zahlen der Modifikation 
sowohl nach der physischen Seite, insbesondere nach Klima und Boden, 
als auch in okonomischer Beziehung, je nachdem starkeres oder schwa
cheres Holz das Wirtschaftsziel bilden soll. 

3. Die Stammgrundflache. Wie die Durchmesser der Krone (k) 
zur Hohe in Beziehung gesetzt werden konnen, so kann dies auch in 
bezug auf den Durchmesser des Schaftes in Brusthohe (d) geschehen. 
Geht man bei einer theoretischen Betrachtung von regelmaBigen Be
standen mit Stammen von gleichen (kreisrunden) Kronen, Durchmessern 
und Abstanden aus, so ist der Raum, welchen die Krone des einzelnen 

Stammes einnimmt = k: n; die Querflache des Schaftes ist = d:n; 
das Verhaltnis der Kronen zur Schaftflache, der relative Wachsraum, 

= :22. Der Quotient ~ ist der einfachste Ausdruck fur den Grad der 

Bestandesdichte, welche die Durchforstung ergeben soll. Konig hat ihn 
bekanntlich durch seine Abstandszahl, wie er das Verhaltnis zwischen 
den mittleren Abstand je zweier Raume zu ihrem mittleren Umfang 
nennt, Ausdruck gegeben. Die Entfernung der Stamme in normalen 
Bestanden der bezeichneten Beschaffenheit ist gleich dem Durchmesser 
der Krone. 

Jeder Eingriff in einen Bestand hat eine Veranderung des Verhiilt
nisses von k zu d zur Folge. Der Durchmesser der Krone nimmt bei Er-



Merkmale und MaBstabe. 155 

weiterung des Wachsraumes schneller und starker zu als der des Schaftes. 
Weml der SchluB eines Bestandes durch eine schwache Lichtung unter
brochen oder eine vorhandene Kronenspannung im Wege der Durch
forstungen beseitigt ist, so nehmen die Kronen alsbald den vollen, ihnen 
zur Verfiigung stehenden Raum ein, wahrend die Durchmesser nur all
mahlich sich vergroBern. Kraft gab dariiber bestimmte Zahlen. 1m 
allgemeinen darf man nach seinen und anderen Untersuchungen folgern, 
daB das Verhaltnis zwischen k und d um so groBer ist, je mehr Freiheit 
die Krone zu ihrer Ausbildung wahrend der verschiedenen Entwicklungs
stufen gehabt hat, um so kleiner, je gedrangter ein Bestand erwachsen 
ist. Bei einer strengen Untersuchung wird man hierbei auch die Ver
schiedenheiten der Jahrcingbreiten in den oberen und unteren Teilen des 
Schaftes nicht unberiicksichtigt lassen diirfen. "Obrigens ergibt sich aus 
den Grundbedingungen der Zuwachsbildung, daB das vorteilhafteste 
Verhaltnis zwischen Kronen- und Stammdurchlnesser fiir jede Holzan 
jede Bonitat und nach der Gesamtwirkung der Faktoren der Lage ver
schieden ist. Es ist unter iibrigens gleichen Umstanden kleiner bei 
Schatten ertragenden Holzarten, ala bei lichtkronigen, da bei jenen im 
Inneren der Krone lebensfahige Wachstumsorgane enthalten sind, die, 
wenn auch weniger vollko:mmen als die auBeren, an der Zuwachsbildung 
teilnehmen. Das genannte Verhaltnis ist ferner kleiner auf gutem als 
auf geringem Boden, kleiner in :milden als in rauhen Lagen, weil auf 
guten BOden und in milden Lagen die Kronen auf gleichem Raum mehr 
Blatter enthalten und diese leistungsfahiger sind. Auch der Gehalt 
oder die Schwere des Holzes ist nicht ohne EinfluB auf das Verhalt
nis von k zu d. 

FUr die Beurteilung der Frage, welchen EinfluB die Durchforstungen 
auf den Zuwachs ausiiben, kommt es vorzugsweise darauf an, zu bestim
men, ob und wie sich in den verschiedenen Altersstufen das Verhaltnis 
zwischen k und d andern soIl. In der Geschichte des Waldbaues und der 
Ertragsregelung lassen sich auch dahingehende Bestrebungen erkennen. 
Konig, welcher alle hierher gehorigen Fragen mit der ibm eigenen 
Originalitat behandelt hat, nahm die Hohe der Bestande als Unter
scheidungsmerkmal fiir die Abstandszahlen an. Nach seinen Angaben 
berechnen sich, wenn man den Umfang auf den Durchmesser und das 
FuB, auf MetermaB reduziert, folgende Abstandszahlen: 

Rohe 6 
20,8-19.1 

12 
18,8-17,5 

18 
17,5-16,3 

24 
16,4-15,3 

30 m 
16,1-15,0 

Kraft ermittelte auf Grund der Ertragstafeln von Baur fiir die Buche 
auf III. Standortsklasse die Abstandszahlen im Alter von 

60 
17,5 

70 
16,5 

80 
16,0 

90 
15,2 

100 
14,7 

no 
14,2 

120 J. 
13,9 
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Ich selbst habe eine groBere Zahl regelmaBiger reiner Buchenbestande 
auf ihre Abstandszahlen untersucht. Die Ergebnisse waren folgende: 

Alter 43 
20,7 

64 
17,1 

76 
16,5 

105 
16,1 

115 J. 
15,7 

In allen diesen Beispielen hat sich gezeigt, daB die Abstandszahlen in 
jiingeren Bestanden groBer sind als in alteren. Allein aus der Tatsache, 
daB dies Verhaltnis in den meisten reinen Buchenbestanden vorliegt, 
kann nicht gefolgert werden, daB es naturgesetzlich begrundet ist. Es 
war eine Folge der schwachen, auf unterdrucktes Material beschrankten 
Durchforstung, die im 19. Jahrhundert vorherrschend war. Diese ent
spricht aber aus triftigen Griinden nicht mehr den auf die Erzeugung von 
gutem Starkholz gerichteten Wirtschaftszielen der Gegenwart. Nur in 
jugendlichen Bestanden, solange die Rucksicht auf die Bildung astreiner 
Stamme fUr die Durchforstung maBgebend ist, muB aus Grunden, die 
auch in bezug auf Kronenansatz und Jahrringbreite geltend zu machen 
sind, der Wachsraum eingeschrankt und die Abstandszahl vermindert 
werden. Nachdem jedoch durch den geschlossenen Stand in der Jugend 
eine gute Schaftform hergestellt ist, liegt kein Grund vor, noch weiter 
in dieser Richtung fortzuschreiten. In okonomischer Beziehung ist als
dann nur der Forderung zu genugen, daB die Schaftdurchmesser gehorig 
zunehmen, damit die Ziele der Wirtschaft in nicht zu hohen Umtriebs
zeiten erreicht werden, 

Wird nun unterstellt, daB das Verhaltnis von k zu d nach Erreichung 
einer guten Schaftform nicht mehr abnehmen, sondern annahernd gleich 
bleiben soIl, so erhalten die hierher gehorigen Bestimmungsgrunde fUr die 
Bestandesbildung eine bestimmtere Fassung. Die Stammgrundflache (g) 
eines Normalbestandes von der angegebenen Verfassung ist gleich dem 
Produkt aus der Stammzahl des Bestandes und der Stammgrundflache 

des einzelnen Stammes (Mittelstammes). Die Stammzahl ist = lOSOO; 

und wenn k als Vielfaches von d = 8' d ausgedriickt wird, = l;Od~' 
die Stammgrundflache des einzelnen Stammes ist = d:n;, diejenige des 

B t d 10000 d2 n; S'· I D hm d d 't h es an es = -2 dO' --. Ie 1st a so vOm urc esser un alUl auc 
8 ,- 4 

vom Alter unabhangig. Innerhalb der praktisch in Betracht kommenden 
Grade der Bestandesdichte ergeben sich bei zunehmender Abstandszahl 
alsdann nachfolgende Stammgrundflachen. 1st 

k 10 12 14 16 18 20, so ist Ii 
g 75 52 39 30 22,5 19 qm 

Der Beweis der physiologischen Moglichkeit der Bestandesbildung 
mit Stammgrundflachen in so weiten Grenzen liegt in einzeInen Be-
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standen oder Bestandesteilen fast aller groBeren Wirtschaftsgebiete tat· 
sachlich vor. Die alteren Ertragstafeln enthielten demgemaB sehr hohe 
Satze fiir g und demzufolge auch fiir die Massen, die in Bestanden er· 
halten blieben. Nach Baur stieg g bei der Fichte auf I. Standortsklasse 
bis zu 60, auf II. bis zu 56, auf III. bis zu 52 qm; bei der Buche bis zu 
45,5 - 44,0 - 40,5 qm. In den Tafeln waren auf den besten Bonitaten 
bei der Tanne tiber 1500, bei der Fichte tiber 1300, bei der Buche tiber 
1000 fm Masse angegeben. Wie sehr sich aber die Anschauungen tiber 
die erstrebenswerten Grade der Bestandesdichte geandert haben, zeigen 
die spateren Tafeln Schwappachs. 1m Gegensatz zu den friiheren 
Tafeln, nach welchen g bei der Fichte (1890) auf III. Standortsklasse bis 
zu 53 qm, bei der Kiefer (1889) auf III. Standortsklasse bis 38 qm an· 
steigt, geben die neueren Ertragstafeln fiir die III. Standortsklasse 
folgende Zahlen an: 

Alter 40 60 80 100 120 140 Jahre 
Fichte (1902) 24,8 34,4 38,5 38,4 36,3 - qm 
Kiefer (1908) 26,8 29,4 30,4 30,1 28,5 26,0 qm 
Buche A (1911) 16,8 23,6 23,6 23,5 23,4 23,2 qm 
Eiche (1920) 16,3 17,5 18,3 18,8 18,9 19,0 qm 

Am bestimmtesten ist das Prinzip der gleichbleibenden Stammgrund. 
flachen in den Ertragstafeln der Hessischen Staatsforstverwaltung ver· 
treten. Hier betragen die Stammgrundfiachen auf III. Standortsklasse 

im Alter von 40 60 80 100 120 140 Jahren 
fiir Eiche (Lichtungsbetrieb) . 18,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 qm 

" Buche (starke, freie Durchf.) . 18,0 23,0 25,3 26,0 26,0 26,0 qm 
" Fichte (starke, freie Durchf.) . 24,8 34,4 38,5 38,4 36,3 - qm 
" Kiefer (Lichtungsbetrieb). . 28,8 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 qm 

In der neuesten Zeit sind die Beziehungen zwischen Stammgrund. 
flache und Durchforstung in der deutschen Forstwirtschaft am eingehend. 
sten von Gehrhardtl behandelt worden. Er stellt die Stammgrund. 
flachen fiir die verschiedenen Grade der Durchforstung zahlenmaBig dar. 
Fiir die wichtigsten Holzarten gibt er folgende Zahlen: 

1. Buche II. 
Alter 60 80 100 120 Jahre 

Schwache Durchf. 29,3 33,3 35,0 35,3qm 
MaBige Durchf. 28,0 31,0 32,0 32,lqm 
Starke Durchf. 26,8 27,7 29,0 29,Oqm 

2. Fichte II. 
Alter 60 80 100 Jahre 

MaBige Durchf. .. 42,3 48,2 52,Oqm 
Starke Durchf. .. 39,3 42,5 44,4qm 
Schnellwuchsbetrieb 36,4 36,8 36,8qm 

1 Ertragstafeln fiir reine und gleichartige Hochwaldbestii.nde, 2. Aufl., 1930. 
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Bei beiden Holzarten tritt das oben genannte Prinzip, daB die Stamm
grundflachen nach dem 60. bzw. 80. Jahre gar nicht oder nur wenig 
ansteigen sollen, klar hervor. Hieraus ist zu entnehmen, wie groB die 
Unterschiede siud, welche durch die Durchforstungen irn Holzgehalt 
und Charakter der Bestande hervorgerufen werden. Daraus ergibt sich 
weiter, daB auch die nachhaltigen Folgen, welche durch die Durch
forstung bei dauernder Einhaltung des ihnen zugrunde liegenden Prin
zips veranlaBt werden, weit starker sein miissen, als dies seither an
genommen worden ist. Die nachhaltige Wirkung stetig gefiihrter krii.f
tiger Durchforstungen kann am besten aus der danischen Forstwirt
schaft erkannt werden. 

Ill. Folgerungen. 
Sucht man nun aus den angegebenen Bestimmungsgriinden und auf 

Grund der zeitlichen Entwicklung der Forstwirtschaft bestimmte Fol
gerungen fiir die Ausfiihrung der Durchforstungen zu ziehen, so konnen 
diese folgendermaBen zum Ausdruck gebracht werden: 

1. In bezug auf das Geltungsbereich der Durchforstungen; 
Wie auf den meisten anderen Gebieten der Forstwirtschaft, so konnen 
auch hier keine allgemeinen RegeIn aufgestellt werden, stets sind die 
besonderen Verhii.ltnisse gebiihrend zu wiirdigen. Ein Riickblick auf 
die Geschichte der deutschen Waldungen und ein umfassender "Oberblick 
iiber die forstlichen Verhaltnisse der Gegenwart lehren, daB sich die 
Durchforstungen namentlich nach den Holzarten, den Standorts
verhaItnissen und der Bestandesgeschichte verschieden ge
stalten miissen. 

Nach ihrer natiirlichen Veranlagung verlangen Lichtholzarten eine 
andere Behandlung als Schattenholzarten. Sie miissen frillier und star
ker durchforstet werden, als die letzteren, weil diese auf gegebener 
Flache mehr Zuwachs erzeugende Organe besitzen und daher, urn einen 
gewissenZuwachshervorzubringen, weniger Raurn bediirfen. Auch Laub
und Nadelholzer verlangen, abgesehen von dem verschiedenen Grade 
der Wuchsstorungen, denen sie unterworfen sind, eine verschieden
artige Behandlung. Beirn Laubholz werden im allgemeinen an die Starke 
und Astreinheit der Stamme hohere Anforderungen gestellt, beirn Nadel
holz an ihre Lange und Vollholzigkeit. Auf einen allmahlichen Abfall 
wird am besten bei vollem BestandesschluB eingewirkt; die Starke des 
unteren astreinen Stammteils, der fiir die wertvollsten Verwendungs
arten des Laubholzes ausschlaggebend ist, wird durch Lichtungen be
fordert. 

Den groBen EinfluB der StandortsverhaItnisse auf dem Durch
forstungsbetrieb zeigt die kritische Vergleichung verschiedenartiger 
Waldgebiete. In warmen Lagen ist der Schutz gegen die austrocknende 
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Wirkung del' Sonne und des Windes eine del' wichtigsten Aufgaben del' 
Betriebsregelung und Wirtschaftsfiihrung. In hohen, kalten und feuch. 
ten Lagen kann dagegen die umnittelbare Einwirkung del' Sonne fiir 
die Entwicklung del' Bestande sehr forderlich sein. Ahnliches gilt auch 
in bezug auf die chemische und physikalische Beschaffenheit des Bodens. 
Auf tatigen, namentlich kalkreichen Boden, wo sich die organischen 
Abfalie rasch zersetzen und schon bei schwachem Lichteinfall Standorts. 
gewachse sich einfinden, ist eine dunkle Bestandeshaltung, durch welche 
diese zuruckgehalten werden, erforderlicb, wahrend auf Boden mit lang. 
sameI' Zersetzung del' Bestandesabfalie und Neigung zu Trockentorf· 
bildung del' Zutritt von Luft und Sonne beilsam sein kann. 

Die Gescbichte del' Bestande, ihre Entstehung und frubere Behand· 
lung hat uberali einen groBen EinfluB auf die Fiihrung del' Durcbior· 
stungen zur Folge. Auch die rechtzeitig eingelegten Hiebe del' Bestandes· 
pflege beeinflussen die spateren Durcbiorstungen auBerordentlich. 
Ware die "Storenjagd", die Jakob Heyer, del' Vater von Karl Heyer, 
schon im Anfang des 19. Jahrhunderts veranstaltete, aligemein durch· 
gefUhrt worden, so wiirde Borggreves Plenterdurchforstung, wabr· 
scheinlich nie entstanden sein; odeI' sie hatte doch niemals die Bedeutung 
erlangt, die ihr Autor ihr beilegte und die sie unter Umstanden aucb 
zweifelios besitzt. Endlich ist auf die zahlreichen Naturschaden hin. 
zuweisen, welche in del' Praxis fUr die Durcbiorstungen von groBer Be· 
deutung sind. Sie bewirken Verscbiedenheiten del' Durchforstung, die 
sich einerseits durch die Vorbeugung von Schaden beziehen, andereI" 
seits solche, die nach dem Eintreten von Naturscbaden Platz greifen. 

2. In bezug auf die Art del' Durchforstung. Innerhalb del' aus 
dem Gesagten hervorgehenden Beschrankung wird sich die Betriebs· 
fiibrung in Zukunit voraussichtlich mehr den vorhandenen Stammklassen 
zuwenden, als es seither geschehen ist und sich nicht auf das unter· 
druckte Material beschranken. Die Erhaltung eines Unterstandes hat 
den Vorzug, daB del' Boden durch die standige Beschattung del' unter· 
standigen Bestandesglieder jederzeit gedeckt bleibt. Del' Wirtschafter 
erhalt hierdurch ein groBeres MaB von Freiheit, das bei richtiger Anwen· 
dung auf die Massen. und Werterzeugung gUnstig einwirkt. Eine stetig 
ausgefuhrte, in kurzen Intervalien wiederholte Durcbiorstung im Sinne 
von Wiebecke und Erdmann 1 wiirde den Starkezuwacbs del' Stamme, 
zu deren Gunsten del' Hieb gefiihrt wird, wesentlich heben. In del' 
starkeren Zunahme del' Durchmesser liegt ein Vorzug del' Hochdurch· 
forstung, del' dazu beitragt, daB die Sortimente, die das Ziel del' Wirt· 
schaft bilden, in kiirzeren Zeitraumen hervorgebracht werden, als bei 

1 Waldbau auf natfulicher Grundlage. Zeitschr. f. Forst· u. Jagdw. Januarheft, 
S. 5, These 3. 
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der Einengung der gespannten Kronen gleichstarker Stamme geschieht. 
In der seitherigen Statistik iiber Zuwachs und Ertrag ist dieser Vorzug 
noch nicht mit geniigender Bestimmtheit nachgewiesen, weil die den 
Untersuchungen zugrunde gelegten Bestande noch nicht lange genug 
unter den erforderlichen Bedingungen sich entwickelt haben. Unter 
den Arbeiten der forstlichen Versuchsanstalten moge hier zur Begriin
dung des Einflusses der Hochdurchforstung auf den Starkezuwachs 
nur auf die Durchforstungsflache des sachsischen Reviers Neudorf im 
Erzgebirge hingewiesen werden. Borgmann1 untersuchte den Zuwachs 
der dortigen Buchen-Versuchsflachen fUr'das Alter von 43-55 Jahren 
und fand als durchschnittliche jahrliche Zunahme des Durchmessers: 

bei Niederdurchforstung 
maBiger starker 

auf II . . . . 0,29 0,36 
auf IV . . . . 0,24 0,30 

bei Hochdurchforstung 

0,46cm 
0,37cm 

So beachtenswert die Ergebnisse solcher Untersuchungen nun auch 
sind, so hat man sich bei einer kritischen Vergleichung des Verhaltens 
verschiedener Durchforstungsarten doch Vorsicht und Zuriickhaltung 
aufzuerlegen. Neben ihren Vorziigen steht die Hochdurchforstung nach 
anderen Richtungen zuriick und hat Nachteile gegeniiber den vorherr
schenden Verfahren der Niederdurchforstung. Weder in bezug auf die 
Massen noch auf die Werterzeugung hat sie in gut erzogenen Bestanden 
allgemeine Vorziige. Nach den physiologischen und mathematischen 
Grundlagen der Zuwachsbildung ist die Leistung an Holzzuwachs von 
der Oberflache der Kronen, welche dem Licht der Sonne ausgesetzt 
sind, abhangig; und diese ist am groBten nachdem sich durch lebhaften 
Hohenwuchs die schlanken Kronenkegel ausgebildet haben, welche 
regelmaBige Stangenorte charakterisieren. Ferner ist sehr zu beachten, 
daB, wie die nach Stammklassen geordneten Aufnahmen zeigen, die 
starksten Klassen durch die breitesten Jahrringe ausgezeichnet sind. 
Darin liegt ein entschiedener Grund, diese nicht vor dem Eintreten der 
Haubarkeit zu nutzen, sondern stehen zu lassen, sofern sie nicht mit 
besonderen Fehlern behaftet sind, was bei guter Erziehung nicht Regel 
sondern Ausnahme ist. Die gleichen Folgerungen sind aus der letzten 
Arbeit von Kienitz 2 zu ziehen, in der nachgewiesen wird, daB Licht
blatter eine weit groBere Assimilationsfahigkeit besitzen als Schatten
blatter. Auch diese Hinweise fiihren dahin, daB die Entfernung vor
herrschender Stamme wahrend der Zeit des Durchforstungsbetriebs 
noch nicht zur Ausfiihrung gelangen soll. Sie tritt nur ein, wenn die 
herrschenden Stamme mit Fehlern behaftet sind, die aber bei einer 
rechtzeitig begonnenen stetig fortgesetzten Bestandespflege zuriick-

1 Thar. Jahrbuch 1915, Forstl. Tagesfragen lV, Buche. 
2 ZeitBchr. f. Forst- u. Jagdw. 1931, Maiheft. 
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tritt. Ihre gr6Bte Bedeutung hat die Entnahme vorherrschender Stam
me beim Durcbiorstungsbetrieb gemischter Bestande von verschieden
wertigen Holzarten gehabt, wo sie ein wichtiges Mittel bildete, die wert
vollere Holzart gegen die minderwertigen im Wuchse zu fordern. Sie 
wird daher auch in Zukunft von Bedeutung bleiben. 

Was das Alter betrifft, in welchem die Hochdurcbiorstung auszu
fiihren ist, so kann sie in allen Altersstufen vom Dickungsalter an er
folgen, weil sich die Bedingungen, die zu ihrer Ausfiihrung AnIaB geben, 
im Laufe der Zeit immer wiederholen. Hinsichtlich ihres Grades gilt 
im allgemeinen die Regel, daB im jiingeren Alter die schwache Hoch
durcbiorstung Platz greift; sie ist schon mit Riicksicht auf die zu
nehmende Astreinheit, welche im Verlauf der Bestandesentwicklung er
strebt wird, erforderlich. 1m hoheren Alter hat man dagegen entweder 
starke Hochdurcbiorstungen einzulegen, die dann aber den Charakter 
von Hauptnutzungen tragen, oder sich der Hiebe im Hauptbestand zu 
enthalten, da fiir schwachere Eingriffe nach langere Zeit vorgenommene 
Hochdurchforstung meist kein geeignetes Material vorhanden ist. 

3. In bezug auf die Grade der Durchforstung. Hier hat die ge
schichtliche Erfahrung in Verbindung mit den naturwissenschaftlichen 
Grundlagen und Bedingungen der Zuwachsbildung ergeben, daB sich 
die Extreme der Bestandesdichte ungiinstig verhalten. Bei einem sehr 
dichten Stande der Stamme wird die Ausbildung der 'Vachstumsorgane 
gehemmt; Hohe und Starke bleiben zuriick; der Unterdriickskampf, 
den die ziemIich gleich starken Stamme miteinander fiihren, bleibt 
ohne Erfolg. Bei einem sehr weiten Stand der Stamme werden dagegen 
die natiirlichen Krafte des Standortes nicht gehorig ausgenutzt. Der 
Boden iiberzieht sich mit Standortsgewachsen und deren Auftreten ist 
schon an sich ein Zeichen, daB der Zuwachs, der erzeugt werden k6nnte, 
nicht erzeugt wird. Haufig wird die natiirliche Verjiingung unter sol
chen Verhaltnissen erschwert oder unmoglich gemacht. Fiir die Praxis 
der Zukunft kommen, wie es schon seither in den meisten gut gefiihrten 
groBen Betrieben iiblich war, sofern es sich um einstufige Bestande han
delt, vorzugsweise, namentlich bei den Pflanzungen, die mittleren Grade 
der Bestandesdichte in Betracht. Ein Blick auf die tatsachlichen Ergeb
nisse der betreffenden Untersuchungen gibt zu nachstehenden Bemer
kungen Veranlassung: 

Bei der Fichte hat nach Schwappachsl Ertragstafeln von 1902 
bei den angestellten Untersuchungen in einzelnen Fallen der C-Grad 
die hochsten Zuwachsertrage ergeben; in anderen Fallen zeigt der B
Grad eine Uberlegenheit iiber C. Er schlieBt sich daher dem Urteil von 
Lorey an, welcher auf Grund seiner Untersuchungen iiber den Zuwachs 

1 Wachstum und Ertrag normaler Fichtenbestande in PreuBen 1902. EinfluB 
verschiedener Durchforstungsgrade, S. 96 ff. 

Martin, Geschichtliche Methode. 11 
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der Fichte den Satz aufstellte: "Die drei arbeitsplanmiWigen Durch
forstungsgrade A, B, C weichen in ihrer Wirkung nicht sehr voneinander 
ab; die Unterschiede sind im Ganzen unbedeutend und lassen keine 
scharf ausgepragte GesetzmaBigkeit erkennen." Gutmann1 gelangte 
bei der Zusammenfassung der Ergebnisse der von ihm durchgefiihrten 
Durchforstungsversuche der Fichte zu dem Satze: "Von den eingehal
tenen drei Graden A, B, C erzeugt der mittlere Grad die groBte Gesamt
produktion". Reinhold1 kam in seiner Arbeit iiber die Bedeutung der 
Gesamtwuchsleistung an Baumholzmasse zu dem Urteil, daB auf den 
besten Standorten die Gesamtwuchsleistung mit der Starke der Durch
forstung steigt, vorausgesetzt, daB der Bestockungsgrad nicht auBer
gewohnlich sinkt, sondern, daB der SchluB nach etwa 5 Jahren wieder
hergestellt ist. Mit Recht wies Krauss 1 darauf hin, daB die ertragreich
sten Fichtenbestande sichtlich noch vom alten Laubholz oder Misch
waldboden zehren. In allen groBeren Waldgebieten liegen, insbesondere 
bei Umwandlung von Laub- und Nadelholz, Beispiele vor, welche diese 
Beobachtung in reichem MaBe bestatigen. 

Auch in den Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Oster
reichs tritt die Tatsache, daB die mittleren Grade der Bestandesdichte 
in ihren Leistungen am Gesamtzuwachs nur wenig voneinander verschie
den sind, zahlenmaBig hervor. Schiffe1 2 ordnete die von ihm unter
suchten Bestande nach drei SchluBgraden: a) DichtschluB, b) Mittel
schluB, c) LichtschluB. Auf der mittleren der 9 Bonitaten, von denen 
die mit der hochsten Nummer versehene die beste ist, werden folgende 
Zahlen fiir den Gesamtzuwachs angegeben: 

Alter DichtschluB MittelschluB LichtschluB 
60 459 454 460 fm Bauholz 
80 648 638 641 fm 

100 809 803 797fm " 120 935 934 938fm " 
Die erzeugten Gesamtholzmassen sind hiernach fast gleich, fiir die groBe 
Praxis kommen die kleinen Unterschiede nicht in Betracht. 

Beziiglich der Kiefer bemerkt Schwappach 3 auf Grund der Er
gebnisse der in PreuBen durchgefiihrten Untersuchungen: "Unter den 
II ... aufgefUhrten Flachen zeigt die starke Durchforstung bei 5 eine 
Mehrleistung, bei 6 aber ein Zuriickbleiben gegeniiber der maBig durch
forsteten Vergleichsflache." Der langjahrige Leiter der sachs. Versuchs
anstalt (Kunze 4) gelangte dagegen fiir die 70jahrigen Kiefern des 
Forstreviers Kunnersdorf (Sachs. Schweiz) auf Grund sehr griindlicher, 

1 Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns, 17. u. 18. Heft. 
2 Wuchsgesetze normaler Fichtenbestande 1904 (Normalertragstafel). 
3 Die Kiefer 1908, S.104. 
4 Mitteilungen aus der Sachs. Forst!. Versuchsanstalt, Band I, Heft 2. 
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aIle 5 Jahre wiederholter Aufnahme zu einer entschiedenen "Oberlegen
heit der starken Durchforstung. Wie sich auch die Ergebnisse gestalten 
mogen, fUr den groBen praktischen Betrieb hat stets die geschichtliche 
Auffassung Pfeils auch bei den Durchforstungen weitgehende Bedeu
tung. Die Art der Durchforstung soIl sich stets nach den Eigenschaften 
des Bodens und der Lage, der Gefabr des Schneebruches, dem BedUrfnis 
eines kleineren oder groBeren Wachsraumes in jedem Alter anpassen: 
"Bestimmte Vorschriften lassen sich dariiber durchaus nicht geben. 
Nur warnen muB man vor einer zu starken Lichtstellung." 

Bestimmter als bei Fichte und Kiefer fiihren bei der Buche die 
starken Grade der Durchforstungen zu den hoheren Wuchsleistungen. 
Nach den Mitteilungen aus dem Versuchswesen PreuBens l ist der Durch
schnittszuwachs auf ITI. Standortsklasse fUr u = 120 nach Tafel A 
(Erziehung im lockeren SchluS) 7,6 fm, nach Tafel B (gewohnlicher 
SchluB) 6,5 fm. Wie aber schon frillier hervorgehoben wurde, miissen 
grade bei der Buche aIle Zuwachsergebnisse mit besonderer Riicksicht 
auf Boden und Verjiingungsmoglichkeit beurteilt werden, so daB nicht 
ohne weiteres aus dem hohen Zuwachs der Bestande mit 23 qm Stamm
grundflache der SchluB gezogen werden kann, diese diirfte nicht hoher 
bemessen werden. Gerade auf guten Bonitaten konnen durch lichte Hal
tung ungiinstige Bedingungen fUr die natUrliche Verjiingung hervor
gerufen werden. Auch aus Bayern 2 wird mitgeteilt, daB der starkste 
Durchforstungsgrad bei der Buche auf guten bis mittelguten Stand
orten die Gesamtwuchsleistung an Baumholzmasse gesteigert hat. 

Weit starker als auf den Massenzuwachs machen sich die Folgen der 
Durchforstungsgrade auf die Werterzeugung geltend. Unter den 
Faktoren, die diese bestimmen, steht die Starke des Durchmessers 
an erster Stelle. Deshalb wird sich auch die Betriebsregelung der Zu
kunft mehr mit dem Starke- als mit dem Massenzuwachs zu beschaf
tigen haben. Auch nach dieser Richtung bilden die Ertragstafeln Schif
fels wertvolle Grundlagen. Der Unterschied des Durchmessers, den 
die oben genannten Grade der Bestandesdichte auf der mittleren Boni
tat zeigen, geht aus folgenden Zahlen hervor: 

DiehtsehluB MittelsehluB LiehtsehluB 
60 18,5 20,4 23,0 em 
80 25,0 27,5 31,2 em 

100 30,2 33,1 37,4 em 
120 34,0 37,3 42,0 em 

Der Unterschied der Durchmesser ist fUr die Praxis sehr bedeutsam: 
beim LichtschluB werden in 80jahr. Umtrieb starkere Stamme erzeugt 
als beim DichtschluS im 100 jahrigen. 

1 Sehwappaeh: Die Rotbuehe 1911 (Erlragstafel A u. B). 
s Mitteilungen, 18. Heft, S. 80. 

11* 
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In der neuesten Zeit hat Gehrhardt Ertragstafeln aufgestellt, 
in welchen die Bestande der Rauptholzarten nach der Standortsklasse 
und dem Grade der Durchforstung geordnet sind. FUr Buche und Fichte 
sind auf II. Standortsklasse folgende Zahlen charakteristisch und be
achtenswert. 

1. Buche. 
Alter 60 80 100 120 Jahre 

Schwache Durchforstung. 17,7 24,5 30,4 35,7cm 
Miiaige Durchforstung . 18,4 26,0 33,1 39,6cm 
Starke Durehforstung . . 19,2 27,6 35,8 43,6 em 

2. Fiehte. 
Alter 60 80 100 Jahre 

MiiBige Durchforstung . 23,0 30,4 36,2 em 
Starke Durehforstung .... 26,0 35,7 44,6 em 
Schnellwuehsbetrieb. . . . . 29,0 41,0 53,0 em. 

Die Ertragstafeln Gehrhardts und manche seiner neueren Aufsatze 
tragen dazu bei, die Gedanken der Fachgenossen auf die danische Durch
forstung zu richten. Es sind jetzt iiber 100 Jahre her, seitdem Graf 
Reventlow auf Grund einer Reise nach Deutschland zu der durch 
spaten Beginn und schwachliche Fiihrung bestimmten Durchforstungs
weise G. L. Rartigs Stellung nahm und fUr seine eigenen Buchenforsten 
zu Brahetrolleborg Wirtschaftsregeln und Ertragstafeln aufstellte, die 
zu den Vorschriften Rartigs in entschiedenem Gegensatz standen. Die 
Durchforstung der Buche soli in Verbindung mit der Lauterung friih
zeitig beginnen. Entfernt werden insbesondere schlecht geformte Stiimme 
(Zwiesel, Vorwiichse, krebskranke und sonstige fUr den bleibenden Be
stand nicht geeignete Stamme). Das unterstandige Material wird da
gegen mit dem Riebe verschont. Wahrend des Stangenalters bleiben 
die Bestande stammreich; die Durchforstungen werden haufig aber nur 
maBig gefiihrt. Erst nachdem durch den SchluBstand eine gute Schaft
form (bis 15:m) hergestellt ist, erfolgen kriiftigere Riebe. 

Als wir (einige Fachgenossen aus FreuBen) im AnschluB an die Forst
versammlung in Kiel (1903) einen Abstecher in danische Forsten mach
ten, hatten wir Gelegenheit die Durchforstungen der Buche in Brahe
trolleborg eingehend kennen zu lernen. Als Grundlage fiir die praktischen 
Ausfiihrungen wurde UDS eine von Graf Reventlow aufgestellte 
Ertragstafel bekannt gegeben. In bezug auf Durchforstung und Starke
zuwachs enthielt diese folgende Zahlen: 

Alter 38 50 62 74 90 100 110 120 Jahren 
Durchmesser 13,9 19,4 24,7 30,2 37,4 41,9 46,3 50,8 em 

Dies bedeutet eine jahrliche Zunahme des Durchmessers um 0,45 cm. 
DaB die Durchforstung in Danemark seit jener Zeit sehr stetig und 

gleichmaBig gefiihrt ist, geht sowohl aus den Mitteilungen Gehrhardts 
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iiber die Ergebnisse seiner Bereisung danischer Forsten als auch aus 
dem Bericht des bekannten danischen Forstmannes A. Oppermann 1 

hervor. Diesel' behandelte die danische Durchforstung auf dem ersten 
Internationalen WaldbaukongreB 1926. Auf die Frage: Wie ist die da
nische Durchforstung ~ wird bemerkt: "Wir fangen zeitig an, bei 15 
bis 20 Jahren; wir kommen oft wieder, anfangs aIle 2-3, im mittleren 
Alter aIle 4-6, in Altbestanden aIle 6-10 Jahre usw. Auf die Frage, 
welche Vorteile bietet die danische Durchforstung, lautet die Antwort: 
Die Starke del' Baume wird um 50% vergr6Bert; die Zwischennutzungen 
werden sehr groB, in vielen gutgepflegten Revieren bedeutend gr6Ber 
als die Hauptnutzungen. Nach del' genannten Ertragstafel fiir die 
Buche betrug 
Die Masse des Hauptbestandes fiir 1,(, = 100 no 120 Jahren 

532 565 595 fm 
Die Summe der Vorertrage pro ha • . 653 721 787 fm 

In den meisten deutschen Ertragstafeln ist del' EinfluB del' Durch
forstung auf die Starke del' Stamme seither noch nicht in geniigendem, 
den Grundbedingungen del' Zuwachsbildung entsprechendem MaBe 
hervorgetreten. Beziiglich del' Buche wurde bereits oben die Vermutung 
ausgesprochen, daB del' EinfluB del' Erziehung im weiteren SchluB nach 
Tafel A starker auf den Durchmesser einwirken miisse, als ill Verhalt
nis del' dort angegebenen Zahlen 2. Auch in bezug auf die Fichte darf 
eine ahnliche Kritik ausgesprochen werden. In den Mitteilungen aus 
den Versuchswesen PreuBens werden nach del' 

Ertragstafel die Stammzahlen Massen Durchmesser 
von 1890 zu 950 720 fm 26,0 cm 

1902 zu 638 547 fm 27,8 cm 

angegeben. DaB die geringere Stammzahl nicht starker auf den Durch
messer einwirkt als im Verhaltnis del' vorstehenden Zahlen, wird dadurch 
begriindet sein, daB die meisten zur Ertragstafel von 1902 benutzten 
Bestande erst spat in eine Verfassung gebracht sind, welche dem Prin
zip kriiftiger Durchforstung entspricht. Fiir eine stetig gefiihrte starke 
Durchforstung werden sich auch fiir den Starkezuwachs Folgerungen 
ergeben, wie sie in del' danischen Durchforstung und in den Ertragstafeln 
von Gehrhardt Ausdruck gefunden haben. 

Als ungefahren MaBstab fiir die Grade del' Bestandesdichte habe 
ich in meiner "Forstlichen Statik" auf del' mittleren Standortsklasse 
eine Stammgrundflache, nach deren Erreichung keine weitere dauernde 
Zunahme stattfinden soli, fiir Eiche von 22 qm, fiir Buche und Kiefer 

1 Actes du Ier Congres international de Sylviculture 1926, vol. IV, p.173. 
2 Auf III. Standortsklasse werden fiir 140jahr. Buchen angegeben: 

In den Tafeln von 1893 Stammz. 477 g = 34,9 qm d = 30,5 cm 
In den Tafeln von 1911 Stammz. 279 g = 23,2 qm d = 32,5 cm 
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von 28 qm, fiir Fichte von 40 qm empfohlen. Diese Satze werden nach 
den preuBischen Ertragstafeln bei Eiche, Buche und Fichte mit 80 Jah
ren, bei der Kiefer schon mit 40 Jahren erreicht. Von da an sollen die 
Durchforstungen so gefiilirt werden, daJ3 die Stammgrundflache nicht 
dauernd erhoht wird. Es ist jedoch zU allen in solche Zahlen gefaJ3ten 
Satzen iiber die Bestandesbildung zu bemerken, daJ3 bei ihrer Anwen
dung nicht nur die besonderen Verhaltnisse der Wirtschaftsgebiete, 
sondern auch die subjektiven Anschauungen und Ziele des Wirtschafts
fiihrers und Waldeigentiimers zu beriicksichtigen sind. Der Satz von 
H. Cot t a!, daJ3 es solcher Ursachen und Einwirkungen, durch welche 
das eigentiimliche Wachstum der Holzer abgeandert, verzogert und ge
fordert, unterbrochen oder vor der Zeit aufgehoben wird, unendlich viele 
gibt, hat auch jetzt noch seine Geltung und wird solche auch in Zukunft 
behalten. Fiir die Praxis wird es sich empfehlen, daJ3 in den Wirtschafts
regeln, die fiir bestimmte Gebiete gegeben werden, auch iiber die Art 
der Bestandesdichte und die Grade der Durchforstung nach MaJ3gabe 
der Stammgrundflache Vorschriften oder Hinweise gegeben werden. 
Dabei ist aber auch der Umstand zu beachten, daJ3 das Ziel der zu
kiinftigen Wirtschaft voraussichtlich in weit hOherem MaJ3e auf die Er
ziehung gemischter Bestande gerichtet sein wird, ala es im. 19. Jahr
hundert geschehen ist und daJ3 es fiir solche noch schwieriger ist, zahlen
maJ3ige Grundlagen zu beschaffen und einzuhalten, ala es seither beim. 
Vorherrschen von Bestanden einer Holzart der Fall war. 

1 Systematische Anleitung zur Taxation der Waldungen, S. 158ff.; Anweisung 
zur Forsteinrichtung und Abschatzung 1820, S. 104ft 



Zwei ter Teil. 

Forsteinrichtung. 
Einleitung. 

Seitdem H undeshagen sein originelles System der Forstwissen
schaft aufgestellt und begrundet hat, ist dieses in der Wissenschaft 
und Praxis ziemlich allgemein anerkannt und befolgt worden. Danach 
geh6rt der Waldbau nebst Forstschutz und Forstbenutzung der forst
lichen Produktionslehre an; Forsteinrichtung mit forstlicher Statik, 
Waldwertrechnung und Haushaltskunde lnachen den wesentlichen 
Inhalt der Gewerbs- oder Betriebslehre aus. Eine solche klare Gliederung, 
wie sie dem Hundeshagenschen System eigentiimlich ist, hat fiir die 
Auffassung des Forstwesens, namentlich fiir Studium und Unterricht, 
groBe Vorzuge. Aber wichtiger als die systematische Stellung ist doch 
das Wesen der Gegenstande, die behandelt werden. Und wenn man 
auf diese naher eingeht, so zeigt sich bald, daB die verschiedenen Zweige 
der Forstwissenschaft vielmehr Gemeinsames besitzen und mehr gegen
seitigen Zusammenhang haben, als man, wenn die verschiedenen Fach
zweige systematisch getrennt vor Augen gestellt werden, anzunehmen 
geneigt ist. Fiir die Forsteinrichtung besteht ein solcher Zusammenhang 
hauptsachlich mit der Forstbenutzung in bezug auf die zielbildenden 
Sortimente, welche die Umtriebszeit bestimmen, und mit dem Forst
schutz in bezug auf die atmospharischen Schaden, welche bei der Her
stellung der raumlichen Ordnung berucksichtigt werden mussen. In 
ganz besonderem Grade besteht aber die Gemeinsamkeit des zu be
handelnden Stoffes mit dem Waldbau. Die Forstgeschichte des 19. Jahr
hunderts zeigt, daB in allen forstlichen KulturHindern bei der Forst
einrichtung waldbauliche Erwagungen von groBem EinfluB gewesen sind. 
Die Wahl der Holzart, die.Art der Bestandesbegriindung, die raumliche 
Ordnung der Verjungung, die Stellung der Schlage, die Art der Durch
forstungen und Lichtungen, die MaBnahmen der Bodenpflege u. a. haben 
auf die Gestaltung der Walder mehr EinfluB ausgeubt, als die Einteilung 
und Vermessung des inneren Details, die Formeln fur die Hiebssatze, 
die Darstellung der Ergebnisse der Betriebsregelung in den Schriften 
und auf den Karten. Waldbauliche Fehler, welche bei der Betriebs
regelung gemacht werden, wirken meist weit nachhaltiger, als solche, 
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die sich auf die Vermessungen der Bestande und die Ermittlung ihrer 
Massen beziehen. Wenn aber den durch die Forsteinrichtung zu be
handelnden waldbaulichen Gegenstandes eine solche Bedeutung zu
kommt, so folgt ohne weiteres, daB ihr auch ein entsprechender EinfluB 
auf die zukiinftige Wirtschaft zuerkannt werden muB. 

Gegen die hier bekundete Auffassung tiber das Verhaltnis von Forst
einrichtung und Waldbau sind in der Neuzeit entschiedene Gegner auf
getreten, die, wenn sich auch die vorliegende Schrift von jeder per
sonlichen Polemik und Kritik freizuhalten sucht, hier doch nicht tiber
gangen werden konnen. Mollerl sprach die Ansicht aus, die Forst
einrichtung habe sich im Laufe des 19. Jahrhunderts eine Stellung 
angemaBt, die ihr nicht zukonune. Sie sei ausgebaut worden, ala ob sie 
eine selbstandige Existenzberecbtigung habe, was doch nicht der Fall 
sei. Es gabe nur zwei gleich wichtige Haupttatigkeitsgebiete, Holz
erzeugung und Holzverwertung oder Waldbau und Forstbenutzung. 
Zur Ungebiihr babe sie sich der Herrschaft bemachtigt. Den von ihr 
ange:maBten Thron gelte es zu zertriimmel'n. - Eberbach 2 stellte in 
seiner Schrift den Satz auf: "Sie (die Forsteinrichtung) darf unter 
keinen Umstanden auf die wirtschaftlichen MaBnah.)nen in einem Walde 
einen leitenden oder zwingenden EinfluB austiben. Der Wald muB frei 
sein von jeder Fessel eines Einrichtungssystems und eines bestimmten 
Normalwaldbildes .... Die Waldwirtschaft :muB der Forsteiurichtung 
Ziel und Richtung geben, nicht umgekehrt." 

1m. Gegensatz zu den Ausfiihrungen von Moller und Eberbach wird 
von mir der Standpunkt vertreten, daB der wesentlichste Zweck, zu 
welchem eine Betriebsregelung ausgeftihrt wird, in der Begriindung 
und FeststeJlung der zukiinftigen Wirtscbaftsfiihrung liegt. Sie beruht 
in ihren wichtigsten Teilen auf der Summe der Erfahrungen, die in der 
abgelaufenen Wirtschaftsperiode gemacht sind, in der Benutzung der 
Fortschritte der Forstwissenschaft und ihrer Anwendung auf die MaB
nahmen der zukiinftigen Wirtschaft. Hierzu ist erforderlich, daB die 
Leiter der Forsteinrichtungen aIle in Betracht kommenden Teile des 
Forstwesens kennen und beherrscht:ln. Wenn solche Zwecke nicht vor
liegen, so bleibt die Forsteinrichtung in dem Sinne, den sie seit einem 
Jahrhundert gehabt hat, besser unausgefiihrt. Zu forstlichen Buch
haltern, auf deren Tatigkeit Moller die Forsteinrichtung beschranken 
:mochte, braucht :man keine Forstbeamten, die im Besitze einer hoheren 
forstlichen Bildung sind. U:m solche Arbeiten vorzuneh.)nen, sind einfach 
ausgebildete MaBgehil£en und gewandte Rechner :meist besser geeignet 
als Professoren und Forstrate. 

1 Der Dauerwaldgedanke 1922, IV, Dauerwald und Forsteinrichtung. 
2 Die Ordnung der Holznutzungen auf wirtschaftlicher und geschichtlicher 

Grundlage 1913, S. IX. 
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Wiihrend ich in den letzten Jahren die mir obliegenden Forstein
richtnngsiibungen in der angegebenen Richtung einleitete, erhielt ich 
eine wertvolle Stiitze meiner Anschaunngen durch den Forstmeister
Dr. Erdmann l • In seinem trefflichen Aufsatz "Waldbau auf natiir
licher Grundlage", geht er auf das Verhaltnis von Waldbau und Forst
einrichtung naher ein. Er bezeichnet hier den wesentlichen Teil der 
Forsteinrichtung als eine waldbauliche Betatigung, die deshalb mit 
waldbaulichen Mitteln begriindet werden mu.6. Beide Hauptzweige des 
Forstwesens haben in den wesentlichsten Richtungen iibereinstimmende 
Ziele und Aufgaben. Verschiedenheiten ergeben sich in bezug auf die 
Art der Bearbeitung. Die Forsteinrichtung hat den Blick des Forstwirts 
auf langere Zeitraume und gro.6ere Waldgebiete zu richten und die 
okonomische Seite der Wirtschaft bestimmter zu prazisieren. Der Wald
bau hat die konkreten Einzelfalle eingehender und mit unmittelbarer 
Riicksicht auf die ortlichen Besonderheiten ins Auge zu fassen. 

1m Zusammenhang mit den Anschauungen iiber das Verhaltnis von 
Forsteinrichtung und Waldbau steht die vielbesprochene Frage, wer die 
Arbeiten der Betriebsregelung leiten und ausfiihren soll. Wenn man den 
Waldbau in den Vordergrund stellt, so ist man zunachst geneigt, an
zunehmen, da.6 die Oberforster der zu bearbeitenden Reviere die ge
eignetsten Personen sind, urn die periodischen Wirtschaftsplane zu ent
werfen und zu begriinden, wie es auch in der "Betriebsregelungsan
weisung fiir die Preu.6ischen Staatsforsten" von 1912 ausgesprochen 
wurde. Diese beginnt mit den Worten: "Die Betriebsregelungsarbeiten 
gehoren zu den Dienstgeschaften des Reviersverwalters." Es unterliegt 
keinem Zweifel, da.6 ein tiichtiger Oberforster iiber alle waldbaulichen 
Verhaltnisse seines Reviers am besten orientiert ist. Unter allen Um
standen mu.6 ibm deshalb der gebiihrende Einflu.6 eingeraurnt werden. 
Mitwirkung an der Betriebsregelung ist ein ihm zustehendes Recht und 
eine ihm obliegende Pflicht. Und doch kann die vorliegende Frage nicht 
in dem Sinne, wie es zunachst erscheint, entschieden werden. Die 
Tatigkeit des Oberforsters beschrankt sich auf ein einzelnes Revier. 
Je langer und intensiver er in diesem Revier beschaftigt ist, urn so mehr 
wird er leisten und dabei auch erkennen, da.6 die Bewirtschaftung eines 
Reviers, auch eines einfach erscheinenden, in naturwissenschaftlicher, 
forstwissenschaftlicher und forstgeschichtlicher Beziehung reiche An
regung bietet und die Arbeitskraft eines tatkraftigen Mannes voll aus
fiillt. Aber fiir den Leiter der Forsteinrichtung miissen andere Be
dingungen geschaffen werden, als sie dem verwaltenden Oberforster zu 
Gebote stehen. Es handelt sich bei dieser Frage nicht nur urn einzelne 
Reviere. Die Organisation des Forsteinrichtnngswesens, namentlich 

1 Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1926, S.3£f. 
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groBerer Staaten, wird in erster Linie bestimmt dnrch die Zusammen. 
gehorigkeit der Reviere zu groBeren Verbanden. FUr diese miissen 
Wirtschaftsregeln aufgestellt werden, die in den StandortsverhaItnissen, 
den okonomischen Forderungen und in der Wirtschaftsgeschichte ihre 
wichtigsten Grundlagen haben und demgemaB eine groBere wirtschaft· 
liche Einheit bilden. Den hieraus hervorgehenden Forderungen zu ge· 
niigen, sind die einzelnen Revierverwalter nicht imstande. Deshalb war 
es zweifellos ein wesentlicher Fortschritt des Forsteinrichtungswesens 
in PreuBen, daB bald nachdem der genannte Satz kund gegeben war, 
mehrere Forsteinrichtungsanstalten ins Leben gerufen wurden, die gewill 
von giinstigem EinfluJ3 auf die zukiinftige Entwicklung des Forst· 
einrichtungswesens sein werden. Ihre Keime liegen aber nicht erst in 
der Neuzeit. Wenn man der Geschichte des Forsteinrichtungswesens 
nachgeht, so zeigt sich, daB der beste Kenner der Forstgeschichte und 
der entschiedenste Gegner aller Generalregeln, PfeiP, auch der geistige 
Vater der Forsteinrichtungsanstalten gewesen ist. Er verlangte, daB fiir 
die verschiedenen Teile des PreuBischen Staates besondere Forstein· 
richtungsbehorden errichtet und besondere Forsteinrichtungsinstruk· 
tionen gegeben wiirden. Ebenso geht das Urteil Danckelmanns2 

dahin, daB die Forsteinrichtungspraxis die beste Handhabung dnrch 
eine standige Behorde findet - dnrch ein Forsteinrichtungsamt, dessen 
geschulte Beamte mit den Beamten des regeImaBigen Forstbetriebes 
Hand in Hand gehen. 

Die wichtigsten Aufgaben der Forsteinrichtung, die im Nachstehenden 
behandelt werden sollen, betreffen: die Einteilung der Reviere in 
standige Wirtschaftsfiguren, die Ausscheidung der Bestandesabteilungen, 
die Aufnahme und Bonitierung des Standorts und der Bestande, die 
Darstellung und Berechnung des Holzvorrats und des Waldkapitals, 
die Bildung der Betriebsverbande, die raumliche Ordnung der Hauungen, 
die Bestimmung der Hiebssatze und den Nachweis der Rentabilitat. 

Erster Abschnitt. 

Wirtschaftliche Einteilnng. 
I. Standige Wirtschaftsfignren. 

Die ersten MaBnahmen, die auf den Wald, wie er von der Natur 
gegeben ist, gerichtet sind, erstrecken sich auf seine Teilung. "Jeder 
groBere zusammenliegende Forst muB in einzelne Teile geteilt werden; 
denn ohne diese wiirde man nicht imstande sein, diejenigen Stucke zu 

1 Kritische Blatter, 41. Band. 
S Bericht iiber die Versammlung Deutscher Forstmanner. Eisenach (1876) 

und Gorlitz (1885). 
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bezeichnen, in denen irgend eine WirtschaftsmaBregel vorgenommen 
werden solI, noch wiirde es moglich sein, den Hieb so zu fiihren, daB die 
Bestande zweckma.Big geordnet werden" (Pfeil). Die wichtigsten MaB
nahmen des Waldbaues, des Forstschutzes, der Forstbenutzung und der 
Forsteinrichtung waren mit der Teilung verbunden. Dies tritt in der 
Geschichte der Forsteinrichtung in Deutschland in vielseitiger Weise 
hervor. Insbesondere sind manche Vorschriften in den Forstordnungen 
und manche Ausfiihrungen der alten Jager u. a. in diesel' Beziehung 
bemerkenswert. Fiir die Preu.Bischen Staatsforsten waren die von 
Friedrich dem GroBen erlassenen Instruktionen fiir die raum
liche Ordnung von EinfluB. 

Die Forstordnungen enthalten anschauliche Mitteilungen iiber den 
Zustand eines groBen Teils der deutschen Walder yom 16. bis 18. Jahr
hundert, so daB aus ihnen bei tieferem Eingehen ein reiches Material 
iiber den Zustand einzelner Waldgebiete gewonnen werden kann. Die 
Zahl der Gegenstande, die in den Forstordnungen behandelt werden, 
ist auBerordentlich groB. Ihr Inhalt ist, wie Bernhardt hervorhebt, zum 
Teil negativ, indem sie alles verbieten, was dem Zustand der Waldungen 
nachteilig werden kann, zum Teil aber auch positiv, indem sie bestimmte 
Vorschriften iiber die Behandlung der Walder und die Ausiibung der 
Nutzungen, die er gewahrt, geben. In letzterer Hinsicht ist in bezug auf 
die Anfange der Waldeinteilung zu sagen, daB in sehr vielen Forst
ordnungen die Bemerkung wiederkehrt, "daB das unordentliche, platzige 
Hauen, so in den Waldern hin und wieder geschieht, aufhoren solIe." 
Unbeschadet der Wildbahn, Hute und Trift sollen ordentliche Gehau 
und junge Schlage angelegt werden. Als Regulator fiir die Teilung dient 
die Umtriebszeit. Mit dieser wird die Waldflache dividiert, urn die 
GroBe der Jahresschlage zu bestimmen. Wie verschieden diese aber 
nach Holz "und Betriebsarten, nach der Lage des Waldes zu den Ver
brauchsorten und der Beschaffenheit der Waldungen waren, zeigen die 
alten Forstordnungen in reichem MaBe. Die Mansfelder Forstordnung 
ordnete z. B. an, daB alIe GehOlze in 12jahrige Gehaue geteilt werden 
sollten. Ebenso sollten die Miihlhauser Forsten in 12, die Miltenberger in 
16, andere in 20undmehr Schlage eingeteilt werden. Die niedrigen Um
triebszeiten finden dadurch eine teilweise Erklarung, daB in den Waldern, 
die damals hauptsachlich Gegenstand del' Nutzung waren, die Aus
schlagwaldungen, Mittel- und Niederwald, im Vordergrunde standen. 
Aber auch im Hochwald sind die Umtriebszeiten iiberraschend niedrig. 
Die Nassauer Forstordnung von 1731 bestimmte z. B., daB die Hoch
walder in 68 Jahresschlage geteilt werden sollten. 

Unter den aus dem aiten Jagertum hervorgegangenen Forstwirten, 
denen eine umfassende, wissenschaftliche Ausbildung noch nicht zuteil 
geworden war, steht von Langen an erster Stelle. Er richtete bekannt-
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lich zu verschiedener Zeit Waldungen seiner Heimat (Braunschweig) ein 
und reiste mit einer Anzahl Fachgenossen nach Danemark und Nor
wegen, wo er gleichfalls WMdeinteilungen vorzunehmen hatte. Ein 
klares Urteil iiber seine Tatigkeit ist weder im Walde noch in Schriften 
und auf Karten zu erlangen. Einen genaueren Einblick in die Art der 
Teilung geben die Abhandlungen seines Freundes und Schiilers von 
Zanthrier, in denen bemerkt wird: "Bei der Einteilung ist zu be
achten, ob die Lage des Reviers bergig oder eben sei; ferner Klima, Holz
gattung usw. Ist das Revier in bergigen <kgenden gelegen, so muB man 
mehr Teile daraus machen, als derjenige notig hat, dessen Revier in 
einer Ebene, in einem sanften Klima liegt. Ein Revier dieser Art :muB 
in 50-60 Teile geteilt werden, als soviel Jahre es braucht, ehe es wieder 
zurn tiichtigen Scheit- oder Schlagholz heranwachst; dahingegen das 
auf einer Ebene in der Zeit von 30-40 Jahren zu gleicher Vollko:mmen
heit kommt. Ist es hingegen vorteilhafter, daB das Holz zu Reisig ab
getrieben werde, so erfordert es in den Bergen 20-30 Jahre, auf der 
Ebene aber nur 15 Jahre Zeit." Auch hier wird vorzugsweise auf den 
Mittel- und Niederwald Bezug genommen, doch ist auch der Hochwald
betrieb eine bekannte Wirtschaftsform. Ebenso ist es bei manchen 
anderen der alten Jager, insbesondere bei Do b el, der in seiner bekannten 
Schrift: "Jagerpraktika" sein Urteil dahin abgibt, daB die Abtriebszeit 
in der Ebene fiir starkes Bauholz zu 80 Jahren, fiir geringes zu 60 Jahren 
angenommen werden solI. In gebirgigen Gegenden solI sie 10-20 Jahre 
hOher sein . 

.Am griindlichsten unter den Vorgangern von G. L. Hartig und Cotta 
hat Oettelt die Frage der Umtriebszeit behandelt. Er nimmt bei der 
Festsetzung der Umtriebszeit und der auf ihr beruhenden Einteilung 
sowohl auf die Unterschiede der Holz- und Betriebsarten und die Lage 
des Waldes zu den Verbrauchsorten, als auch auf die Starke, die in einer 
bestimmten Zeit erreicht werden kann, und auf die hier noch zu be
stimmenden Wirtschaftsziele Bezug. "Will man die Einteilung eines 
Forstes machen, so iiberlege zuerst, in was fiir einer <kgend du dich 
befindest und was du an derselben fiir Holzer notig .... Man hat auf 
dem Thiiringer Wald Berge, die von Buchen mitbestanden sind. Wollte 
man nun diese Berge als LaubhOlzer traktieren und sie in gewisse Riebe 
einteilen, urn daraus jahrlich eine Menge Wellen schlagen zu lassen, so 
ware dies Torheit, denn man wiirde da nichts mit den Wellen anfangen 
konnen. ... Rier ist es notig, daB man das Buchenholz ein solches 
Alter erreichen lasse, daB dasselbe in Klaftern geschlagen werden kann. 
Ganz anders muB ich aber verfahren, wenn ich solche Laubholzer in 
der Nahe von vielen Ortschaften habe." .•. DemgemaB bestimmte 
Oettelt fiir die Hochlagen des Thiiringer Waldes eine 130jahrige, fiir 
Laubwiilder, die als Hochwalder zu bewirtscha.ften sind, eine 100jahrige 
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Umtriebszeit, fiir die Waldungen in der Nahe von Ortschaften, die im 
Mittel- und Niederwaldbetrieb bewirtschaftet werden, einen 30- bis 
40jahrigen Umtrieb. 

In der groBen Praxis der PreuBischen Staatsforstverwaltung ist der 
Gedanke der Flacheneinteilung in weitem Umfang durch die Instruk
tionen Friedrichs des GroBen verwirklicht worden. Die in der 
Zeit von 1740-1783 erlassenen Verordnungen und deren Erlauterungen 
sind VOID Oberforstmeister von Kropffl eingehend dargestellt. Durch 
sie wurde vorgeschrieben: "Aile Kiefernforsten sollen nach Verhaltnis 
ihrer GroBe, Lage und Umstande, ohne Riicksicht auf ihre Beschaffenheit 
und die Giite des Bodens zuvorderst in eine gewisse Anzahl Haupt
abteilungen, jeder derselben aber in zwei gleieh groBe Teile, Bloeke ge
nannt, und jeder Block in 70 gleich groBe Schlage geteilt, werden." 

Zum Verstandnis der niedrigen Umtriebszeiten, die Friedrich der 
GroBe verfiigte, dienen die Ausfiihrungen von Pfeil, der in seiner 
Forsttaxation folgendes bemerkt: "In den PreuBisehen Forsten, die unter 
Friedrich dem GroBen zuerst in der Mark Brandenburg in 70 Sehlage 
geteilt wurden, suchte man diese Ubelstande (namentlich die Ungleichheit 
der Ertrage) dadureh zu beseitigen, daB sie nieht kahl abgetrieben, 
sondern nur so der Reihenfolge nach durchhauen werden sollten, daB 
man alljahrlich von einem Sehlage das nutzbare Rolz heraushieb und 
das sehwaehere bis zum 70jahrigen Alter stehen lieB, wodureh sieh auch 
jener kurze Umtrieb erklart, der sonst urn so auffallender ist, als man 
damals in diesen Forsten nur die starken Holzer benutzen konnte. 
Es wurden dadureh aber weder die Ubelstande eines sehr ungleichen 
Ertrags der Sehlage beseitigt, noeh eine wirkliche Naehhaltigkeit der 
Benutzung gesichert, indem man niehts weiter dadurch gewann, als eine 
Besehrankung der Plenterwirtschaft auf bestimmte Flachen und eine 
bessere Kontrolle des Hiebes." 

Die Teilung der Flache hat hauptsachlich dadurch zur Forderung 
der Forsteinrichtung beigetragen, daB dureh sie der regellose Plenter
betrieb aufgehoben und der sehlagweise Betrieb eingefiihrt wurde. Fiir 
den Mittel- und Niederwald war das Verfahren sachgemaB, da es hier 
der Art und Weise, wie der Betrieb gefiihrt wurde, durchaus entsprach. 
Beim Hochwald, der seit dem Auftreten von G. L. Hartig an Ausdehnung 
fortgesetzt zunahm, war dies a ber nicht der Fall. Schon die Einfiihrung 
der Schlageinteilung stieB auf Hindernisse, weil eine regelreehte Ver
messung, an die dabei hatte angesehlossen werden konnen, meist noch 
gar nicht stattgefunden hatte. In steilem und wechselndem, von Mulden 
und Riieken durchzogenem Gelande, war die regelmaBige gradlinige 
Einteilung ganz unbrauchbar. Der hauptsachlichste Grund, der ZUlli 

1 System und Grundzuge bei Vermessung und Einteilung der Forsten 1807, 
3. Kap., Art. 3. 
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Verlassen dieser altesten Art der Einteilung Veranlassung gab, lag aber 
in dem Umstand, daB die Umtriebszeit, wenn man langere Zeitraume 
vor Augen hat, keine gleiohbleibende, sondern eine variable GroBe ist. 
Sie andert sioh, wie ein Vergleioh jener Zeiten, da sie in Geltung stand, 
mit den nachfolgenden Perioden der Wirtsohaft zeigt, mit den An
sohauungen der leitenden Forstwirte und den okonomisohen Zielen der 
Waldbesitzer und der Volkswirtsohaft in auBerordentliohem MaBe. 
Mehr und mehr wurde erkannt, daB die wirtschaftliche Einteilung von 
der Umtriebszeit unabhangig sein musse. In PreuBen wurde deshalb 
allgemein die Einteilung der Reviere in J agen angeordnet und die Sohlag
einteilung aufgehoben; nur in Mittel- und Niederwaldrevieren sollte 
sie bestehen bleiben, wie es auoh tatsaohlioh bis zur Gegenwart ge
schehen ist. Auch in Saohsen und manohen suddeutsohen Staaten haben 
von jener Zeit ab systematisohe Einteilungen in standige Wirtsohafts
figuren stattgefunden. 

Wirft man nun einen umfassenden Bliok auf die Einteilungen, wie 
sie sioh in den deutschen Hochwaldungen im Laufe des 19. Jahrbunderts 
tatsaohlich gestaltet haben, so ergeben sich, abgesehen von manohen 
Besonderheiten der einzelnen deutsohen Staaten, die wesentlichsten 
Untersohiede naoh dem Charakter des Gelandes. Es sind zu unter
scheiden Waldungen der Ebene, des Gebirges und Obergange zwischen 
beiden. 

1. Ebenes und sohwach geneigtes Gelande. 

Hier hat naturgemaB die gerade LIDie geherrscht. Man konnte auf 
ihr als Basis den Grundsatzen der wirtsohaftliohen Einteilung in jeder 
Beziehung Reohnung tragen. Fiir die PreuBisohen Staatsforsten wurde, 
naohdem die alten Instruktionen aufgehoben waren, im Jahre 1819 eine 
Instruktion fiir die preuBisohen Forstgeometer erlassen, in der gesagt 
wird: 

"Wenn der Forst vermessen und aufgetragen ist, so soll sioh der 
Geometer wegen Einteilung desselben in Jagen mit dem Oberforstmeister 
Forstmeister und Oberforster bespreohen und den Plan dazu entwerfen. 
Bei dieser Einteilung ist vorzuglioh zu beacbten: 1. DaB die sogenannten 
Hauptgestelle von Ost nach West und die Feuergestelle von Nord naoh 
Sud laufen, wenigstens nioht viel von dieser Direktive abweichen. -
2. DaB die Jagen, welche nicht an den Grenzen liegen, in der Regel 
2000 lang und ebenso breit werden. - 3. DaB, wo schon alte zweok
maBige Gestelle oder passende Wege befindlioh sind, diese bei der neuen 
Einteilung benutzt werden. - 4. DaB womoglich die LandstraBen auf 
Gestelle fallen. - 5. DaB die Gestelle zur Holzabfuhr so viel wie moglich 
bequem werden." 
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Nach diesen Vorschriften ist die Einteilung der damaligen Preu
Bischen Staatsforsten iiberall erfoIgt. Sie hat den gestellten Anfor
derungen fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch entsprochen. Aber 
von Zeit zu Zeit taucht doch hier, wie es auf allen Lebensgebieten der 
Fall ist, die Frage auf, ob das Bestehende beizubehalten oder ob es der 
Verbesserung bediirftig ist. 

Eine der allgemeinsten und wichtigsten RegeIn der Einteilung geht 
dahin, daB die Richtung der Einteilungslinien mit der Richtung, in 
welcher die Verjiingung vollzogen werden soll, in Einklang steht. Hierfiir 
sind zunachst Holzart und Standort bestimmend. In den ostlichen 
Provinzen PreuBens sind die ebene Lage und der sandige Boden vor
herrschend; die Kiefer ist die weitaus am starksten vertretene Holzart. 
Regel der Betriebsfiihrung war fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch 
der Kahlschlag; die Methode der Ertragsregelung war das Fachwerk. 
Die Anwendung desselben bot keine besonderen Schwierigkeiten. Die 
Wirtschaftsfiihrung solite auf der Grundlage der von Ost nach West 
verlaufenden Hauptgestelle aufgebaut werden. Die Schlage standen 
mit ihrer Langsausdehnung senkrecht zu den Hauptgestellen von Nord 
nach Siid. Sie wurden in westlicher Richtung, dem Sturm entgegen, 
aneinander gereiht. Das ZeitmaB, in dem dies geschah, und die Breite 
der Schlage waren wesentlich durch die Massen der ersten Wirtschafts
periode bestimmt. Diese sollten zur Nutzung ko:mmen, ohne daB groBe 
Riickstande verblieben oder Mangel in der Erfiillung des Abnutzungs
satzes eintraten. War die Breite des Jagens 400 m und die Schlag
breite 80 m, so waren fiinf Schlage erforderlich, um das Jagen zu nutzen. 
Wirtschaftsfiihrung und Ertragsregelung befanden sich im allgemeinen 
in tJbereinstimmung. 

Als mir im Jahre 1895 vom Landwirtschafts-Ministerium der Auf trag 
erteilt war, ein Gutachten iiber die Bewirtschaftung und den Zuwachs der 
Kieferauszuarbeiten, ging dasabgegebene, auchin meinen Folgerungen 
der Bodenreinertragstheorie niedergelegte Urteil dahin, es liege keine 
Veranlassung vor, bei der Verjiingung der Kiefer von dem Prinzip 
des Kahlschlags mit allmahlicher Aneinanderreihung der Jahresschlage 
abzuweichen. Dies besteht bekanntlich darin, daB die Jagen im Osten 
angehauen und die von Nord nach Siid gerichteten Schlage mit langeren 
Schlagpausen in westlicher Richtung aneinander gereiht werden. Ais 
zweckmaBige Schlagbreite wurde eine solche von 70-100 m ange
nommen. Fiir die Kiefer haben Schlage von dieser Breite gegeniiber 
den eigentlichen Schmalschlagen, die sich fiir schutzbediirftige Holzarten 
empfehlen, mehr Vorziige als Nachteile. 

Die Kritik, zu welcher die bestehende Einteilung der PreuBischen 
Staatsforsten berechtigten AnlaB gibt, bezieht sich auf die Gefahren, 
die einmal durch den Sturm, zum anderen durch die auStrocknende 
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Wirkung der Sonne herbeigefiihrt werden konnen. Beiden Faktoren ist 
in der neueren Zeit eine eingehende Behandlung zuteil geworden, auf 
die bier kurz einzugehen ist. 

Wenn inmitten eines groBeren Altholzkomplexes ein Jagen ab
getrieben wird, so ist das nordlich von ibm gelegene dem Siid- und Siid
west-, das siidlich gelegene dem Nord- und Nordwestwind ausgesetzt. 
Das ostlich gelegene wird durch den Abtrieb allen von Westen kommen
den Winden geoffnet. Es miissen daher drei Seiten gegen die Sturm
gefahr geschiitzt werden. Die hierauf beziiglichen Erwagungen gaben 
Denzin1 Veranlassung, die Regel aufzustellen, daB die Richtung der 
Haupteinteilungslinien nicht parallel zur Hauptsturmrichtung verlaufen, 
sondern daB sie mit derselben einen Winkel von 45 0 bilden solle. Auf 
Grund gleicher Erwagungen fiihrte Borggreve 2 in seiner Forstab
schatzung aus, daB ein Schneisensystem, welches die meistens recht
eckigen Distrikte moglichst mit dem Winkel und nicht mit einer Breit
seite nach Westen richtet, die Herstellung und Einhaltung einer guten 
Bestandesordnung wesentlich erleichtere. GemaB den Ausfiihrungen 
der genannten Schriftsteller wird in der Anweisung zur Betriebsregelung 
von 1925 vorgeschrieben, daB, wenn mit Sturmgefahr zu rechnen ist, 
die Gestelle gegen die gefahrlichste Sturmrichtung Winkel von 45 0 

bilden. Da die gefahrlichsten Stiirme von Westen kommen, so wiirde 
an entsprechenden Orten eine Umgestaltung der nach der Instruktion 
von 1819 bewirkten Einteilungen die konsequente Folge sein. 

So richtig die Beobachtungen iiber die Sturmrichtung von Denzin 
und Borggreve nun auch sind, so haben sie doch zu Veranderungen der 
bestehenden Einteilung keine Veranlassung gegeben. Dies wird voraus
sichtlich auch in Zukunft nicht der Fall sein. Zur Begriindung eines 
konservativen Verhaltens miissen folgende Umstande in Erwagung 
gezogen werden: 

Erstens die Tatsache, daB es sich im groBten Teil der ostlichen 
Provinzen PreuBens urn Kiefern auf sandigen Boden handelt. Die tief
wurzelnde Kiefer hat aber, zumal auf solchen Boden, VOm Sturme nur 
wenig zu leiden. Die Erfahrungen, die in der Kiefernwirtschaft gemacht 
sind, haben dies seit langer Zeit und an vielen Orten bestatigt. In 
Eberswalde wurden unter Danckehnanns Leitung, urn mit dem Hiebe 
schneller voranzukommen, die betreffenden Jagen an der Ost- und 
Westseite haufig auch noch in der Mitte angehauen. Urn auf ent
sprechendem Boden fiir die Eiche giinstige Wachsturns bedingungen 
herzustellen, wurden Kulissenschlage gefiihrt, die, wie sie auch gefiihrt 
werden mogen, den westlichen Winden gefahrdete Rander zum Angriff 

1 Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1880, S. 126££. 
2 Forstabschatzung 1888, S. 289. 
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darbieten. Schaden von groBerer Bedeutung sind hierdurch aber nicht 
entstanden. 

Zweitens muB darauf hingewiesen werden, daB die Forderung eines 
dreiseitigen Sturmschutzes keine starke Belastung der Wirtschaft be
deutet. Ein solcher kommt in geregelter Wirtschaft dadurch zustande, 
daB zwei Seiten durch die Hauptgestelle geschiitzt werden, wie es Un 
Bereich der Fichte durch die breit aufzuhauenden Wirtschaftsstreifen 
geschieht. Die dritte Seite der Jagen oder Abteilungen wird aber durch 
die Fiihrung des Hiebes gegen die Hauptsturmrichtung geschiitzt. 

Drittens ist in der vorliegenden Richtung geltend zu machen, daB, 
wenn es auch Regel sein muB, die Schlaglinien zu den Einteilungslinien 
parallel (bzw. senkrecht) zu legen, es in einzelnen Fallen doch begriindet 
sein kann, daB die Schlage schrag zu den Einteilungslinien gefiihrt 
werden. Eine vollstandig neue Teilung ist in solchen Fallen, nicht immer 
angezeigt, da, wie Oberforstmeister A ug st sich ausdriickte, einemRevier, 
das seine Einteilung seit langerer Zeit tragt, diese so auf den Leib 
gewachsen ist, daB sie es so leicht nicht wieder abstreifen kann. 
Auch ein Drehen der Schlagfronten kann in einzelnen Fallen wohl 
begriindet sein. 

Mehr AnlaB zu Abweichungen der Richtung der Hauptgestelle von 
der Sturmrichtung, als das Bestreben des dreiseitigen Sturmschutzes 
hat die Riicksicht auf die schiidlichen Einwirkungen gegeben, welche 
durch die austrocknende Wirkung der Sonne fiir Boden und Jung
wuchs erfolgen konnen. Die Frage, wie die Schlage im Verhiiltnis zur 
Sonne gefiihrt werden sollen, hat den Forstwirten in der neueren Zeit 
reichen Stoff zum Nachdenken gegeben. Chr. Wagners groBes Ver
dienst ist es, daB er die Blicke seiner Fachgenossen auf die Bedeutung 
der Verjiingungsrichtung gelenkt und die Folgerungen, zu welchen die 
raumliche Ordnung Veranlassung gibt, sachlich und klar begriindet hat. 

Das fiir den Saumschlag am meisten charakteristische Merkmal ist 
der groBe Wert, der auf die Erhaltung und Ausnutzung der Frische des 
Bodens gelegt wird. Als der Blendersaumschlag 1913 auf der Versamm
lung des Deutschen Forstvereins in Trier den Gegenstand der Ver
handlung bildete, wurde seinEinfluB auf die Wirtschaftsfiihrung, nament
lich auf die natiirliche Verjiingung allgemein anerkannt. Wagner1 

bezeichnete als seinen hauptsachlichsten Vorzug die groBere Boden
frische, die eine grundlegende Bedingung fiir den Vorgang der Keimung 
und des FuBfassens der Ansamung sei, und zwar bei allen Holzarten. 
Eine stetige Frische der oberstenBodenschicht samt der Decke steht als 
wichtigste Bedingung fiir ein erfolgreiches Keimen obenan. .., Der 
Nordrand zeigt in dieser Hinsicht die giinstigsten Verhiiltnisse. Auch 

1 Bericht iiber die 14:. HauptversammIung des D. Forstvereins in Trier 1913, 
8.41-43. 

Martin, Gesohiohtliohe Methode. 12 
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Moller konnte auf Grund der in Eberswalde angestellten Unter
suchungen das giinstige Verhalten der Nordrander in bezug auf die Ver
jiingung in vielen Fallen zahlenmaBig nachweisen. Was in dieser Be
ziehung beim natiirlichen Anflug in soreichemMaBe zu beobachten ist, 
hat auch fiir kiinstlich begriindete Jungwiichse entsprechende Giiltigkeit. 

Auch hinsichtlich der Wirkung des Lichtes verhalt sich die Fiihrung 
der Verjiingungsschlage von Norden her am besten. Hier ist das Prinzip 
der Stetigkeit von EinfluB, welches fiir viele MaBnahmen der Forst
wirtschaft von so giinstiger Wirkung ist. Es kann vom Nordrand aus 
so gut betatigt werden, wie bei keiner anderen Richtung. Der Unter
schied zwischen dem gelockerten Nordrand und einem geschlossenen 
Bestand ist beziiglich des Lichtes nur gering. Die nachteiligen Wir
kungen, welche den ostlichen, siidlichen und westlichen Seiten der 
Bestande durch das Einstrahlen der Sonne und das Auftreten von 
Standortsgewachsen eigen sind, treten hier zuriick. Die Stetigkeit tragt 
dem zunehmenden Bediirfnis der heranwachsenden Holzpflanzen an 
Feuchtigkeit, Licht und Bodenraum Rechnung; sie hindert gleichzeitig 
eine gesteigerte W'urzelkonkurrenz des Altholzes und laBt keine Steil
rander im Jungwuchs entstehen (Wagner). 

Indessen trotz ihrer vielseitigen Vorziige, darf man die Stetigkeit 
im Walde doch nicht immer als allgemeingiiltige Regel ansehen. Sie 
erleidet Abweichungen durch manche nicht vorauszusehende natiirliche 
Ereignisse und wirtschaftliche MaBnahmen. In erster Linie ist hier die 
Haufigkeit oder Seltenheit der Samenjahre von EinfluB. W 0 diese 
haufig sind, wird man dem allmahlichen Vorgehen bei der Verjiingung 
den Vorzug geben und wegen der groBeren Sicherheit und der leichteren 
Herstellung von Bestandesmischungen die gleichzeitige Verjiingung auf 
kleinere lrIachen beschranken. Wo aber geniigende Samenjahre er
fahrungsmaBig nur selten eintreten, hat man allen Grund, die ein
getretenen Samenjahre moglichst vollstandig auszunutzen, auch wenn 
dies ohne EinbuBe in bezug auf die Stetigkeit der Verjiingung nicht 
moglich ist. Die Geschichte der Buchenwaldungen und der aus den 
groBen Mastjahren des vorigen Jahrhunderts stammenden Bestande 
bietet in dieser Beziehung lehrreiche Beispiele. 

Abgesehen von besonderen Verhaltnissen, die keiner allgemeinen 
Regel unterstellt werden konnen, bleibt stets zu beachten, daB auch in 
den StandortsV'erhaltnissen Griinde liegen konnen, welche AnlaB geben, 
die Leitung der Beschirmung anders zu bewirken, als ill Sinne des 
Fernhaltens der Sonnenwirkung. Es gibt viele Standorte, die so be
schaffen sind, daB die direkte Bestrahlung der Sonne fiir Boden und 
Jungwuchs nicht nachteilig sondern giinstig wirkt. Dahin gehOren 
manche Lagen, die so beschaffen sind, daB die ihnen eigentiimliche 
Warmemenge den Anspriichen der betreffenden Holzarten nicht geniigt, 
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wie die meisten an den horizontalen oder vertikalen Grenzen der natiir
lichen Verbreitungsgebieten gelegenen Standorte, ferner feuchte, kiihle 
zur Trockentorfbildung geneigte Boden, Mulden mit starker, langsam 
sich zersetzender Laubdecke u. a. 

Endlich hat man sich stets vor Augen zu halten, daB auch an Orten, 
wo die Rucksicht auf die Erhaltung der Feuchtigkeit einen wichtigen 
Bestimmungsgrund fiir die Schlagfiihrung bildet, doch unter Umstanden 
neben dieser noch andere Verhaltnisse in das Bereich der Erwagungen, 
welche die Schlagfiihrung betreffen, einbezogen werden mussen. Bei 
ausschlieBlicher oder vorwiegender Berucksichtigung der Frische als 
des bestimmenden Faktors der Schlagfiihrung gelangte Wag n e r 1 zu 
der Folgerung, "daB der fiir Randbesamung geeignetste Ort ohne Zweifel 
zwischen Nord- und Nordwestrand liegt, also einer nordsudlichen, leicht 
gegen Osten gewendeten Hiebsrichtung entspricht, wahrend aIle anderen 
Richtungen als minderwertig bezeichnet werden mussen." Beschran
kend auf die Verjungungsrichtung wirkt aber haufig der Umstand, daB 
neben dem Streben nach Erhaltung der Feuchtigkeit auch Rucksicht 
auf die Sturmgefahr genommen werden muB. Die heftigsten Stiirme 
wehen aber aus derjenigen Richtung, welche in bezug auf die Zufiihrung 
von Feuchtigkeit an erster Stelle steht. Die beiden wichtigsten Be
stimmungsgriinde der Schlagfiihrung wirken daher in entgegengesetzter 
Richtung. Hieraus folgt, daB allgemeine Regeln uber die Fuhrung der 
Schlage und die Richtung der Einteilungslinien nicht aufgestellt werden 
konnen. Ob die Rucksicht auf den Sturm oder auf die Erhaltung der 
Frische an die erste Stelle zu setzen ist, muB fur bestimmte Wuchsge
biete in besondere Erwagung gezogen werden. GewiB sind die Stiirme 
bei der Regelung der Hiebsfolge seither oft zu einseitig berucksichtigt 
worden. Es gibt viele Standorte, bei denen auch bei der Fichte die Sturm
gefahr zurucktritt. Dahin gehoren vorwiegend sandige oder mit schwe
ren Steinen versehene Boden, geringe Bonitaten mit kurzem Holz u. a. 
Aber fiir allgemeine Erorterungen darf die Sturmgefahr nicht unter
schatzt werden. Das endliche Ergebnis wird in den meisten deutschen 
Wirtschaftsgebieten dahin gehen, daB die Hauptgestelle von Nordost 
nach Sudwest und die Nebengestelle senkrecht hierauf gerichtet 
werden. 

2. Ge birgsforsten. 

In Revieren mit ausgesprochenem Gebirgscharakter kann die gerade 
Linie als Grundlage fiir die wirtschaftliche Einteilung in der Regel nicht 
dienen. Jeder dahingehende Versuch zeigt die Unrichtigkeit eines sol
chen Bestrebens. Daher erwies es sich nach dem Jahre 1866, als die 

1 Die Grundlagen der raumlichen Ordnung, 3. Auf I. , 1. Abschn., 4. Kap., S. 159. 
12* 
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preuBischen Staatsforsten durch die Erwerbung von Hannover, Hessen 
und Nassau einen bedeutenden Zugang an Gebirgsrevieren erhalten 
hatten, nicht als tunlich, diese Waldungen nach dem Vorbild der alt
landischen Provinzen auf Grund der Instruktion von 1819 einzurichten. 
Es muBten andere Verfahren angewandt werden, um brauchbare Ein
teilungen zu schaifen. Das Verdienst, diese wichtige, grundlegende Ar
beit sachgemaB vollzogen zu haben, gebiihrt in erster Linie dem Forst
rat O. Kaiser, der, ausgeriistet mit reicher waldbaulicher Erfahrung, 
vortrefflicher Orientierungsgabe, lebhaftem Interesse an der Sache und 
ungewohnlicher Arbeitskraft die groBe Arbeit der Wegenetzlegung und 
Einteilung der Gebirgsreviere der genannten Provinzen mit Hille zahl
reicher jiingerer Hilfskrafte der hoheren und niedrigen forstlichen Lauf
bahn durchfiihrte. Unter seinem unmittelbaren EinfluB sind die meisten 
Gebirgsforsten in Hessen und Nassau und spater auch in anderen Pro
vinzen eingerichtet worden. Gleichzeitig hatte auch Miihlhausen die 
Einteilung und Wegenetzlegung des Lehrforstreviers Gahrenberg zur 
Durchfiihrung gebracht. O. Kaiser hat selbst die von ihm geleiteten 
Arbeiten am Schlusse seines Lebens in mehreren Schriften veroffent
licht. Was seine Arbeiten am meisten auszeichnet, ist die unmittel
bare Verbindung der Wegenetzlegung und Einteilung mit den Grund
satzen der Forstwirtschaftslehre und der praktischen Wirtschaftsfiihrung. 

Als ich in den Jahren 1877-1881 in der Taxationskommission des 
Forstrats O. Kaiser beschii.ftigt gewesen war, habe ich1 versucht, die 
Grundsatze, welche bei dem dort eingehaltenen Verfahren leitend waren, 
und die Art der Ausfiihrung in einer kleinen Schrift niederzulegen. 

Die wichtigsten Satze, welche a. a. O. behandelt werden, enthielten 
folgende Fassung: 

1. Durch das Forsteinrichtungsprojekt sollen rationelle Abfuhr
wege konstruiert werden, welche in moglichst direkter Richtung den 
Transport des Holzes aus dem Inneren des Waldes nach dem Konsum
tionsbezirk ermoglichen. 

2. Durch das Forsteinrichtungsprojekt sollen Ungleichheiten des 
Standorts voneinander geschieden werden. 

3. Die weitere Teilung der nach 2 gebildeten einheitlichen Stand
ortskomplexe muB so geschehen, daB die Wirtschaftsfiguren von 
zweckmaBiger GroBe und Form gebildet und regelmaBig aneinander 
gereiht werden. 

4. Zur Begrenzung der Wirtschaftsfiguren in horizontaler Richtung 
werden Wege - zu ihrer Begrenzung in vertikaler Richtung Terrain
linien (seitliche Riicken und Mulden) oder senkrecht zum Terrain lie
gende Schneisen benutzt. 

1 Wegenetz, Einteilung und Wirtschaften in ~birgsforsten. Miinchen 1882. 
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An diese Satze mogen na.chstehend noch einige Bemerkungen an
gefiihrt werden, die in Verbindung mit anderweitigen literarischen Kund
gebungen und unter Bezugnahme auf die groBen Beispiele der deutschen 
Gebirgsforsten in prinzipieller und praktischer Hinsicht ein Urteil iiber 
diese wichtige Periode der preuBischen Forstgeschichte ermoglichen 
sollen. 

Was zunachst die Konstruktion der Hauptabfuhrwege be
trifft, so bietet das Verfahren Kaisers in dieser Beziehung am wenig
sten Charakteristisches. Die Hauptabfuhrwege sollen, wie es iiberall 
Regel ist, aus den inneren und hoheren Teilen des Waldes nach den ge
gebenen Ausgangen gefiihrt werden. Dies kann aber je na.ch dem Terrain 
und dem Zusammenhang des Waldes auf sehr verschiedenene Weise 
geschehen. Auf einzelnes einzugehen, wiirde zu weit fiihren. Besonders 
erwahnenswert sind in dieser Beziehung die von Kautz1 im Harz an
gelegten riicklaufigen Hangwege, die zumeist einem Tale folgen, sich 
an geeigneter Stelle von diesem abheben und dann nach der entgegen
gesetzten Richtung steigen, um einen Sattel oder sonstigen, fiir das Wege
netz wichtigen Punkt zu erreichen. tfurigens sind als Endpunkte 
der Hauptabfuhrwege einerseits die geeigneten Eingangsstellen be
stehender StraBen, die den Wald beriihren oder durchziehen, gegeben, 
andrerseits bestimmte Punkte der Hohen, unter welchen die Sattel 
am wichtigsten sind. FUr die Verbindung dieser Endpunkte oder die 
Weglinien selbst sind das Gefall und die Riicksicht auf guten Ausbau 
die bestimmenden Momente. Beziiglich des Gefalls wurden zwar seitens 
der Kaiserschen Taxationskommission keine festbindenden Vorschriften 
gegeben; aber es war doch Regel, daB, wenn die Abfuhr des Holzes nur 
nach unten erfolgte, sechs bis sieben - wenn sie auch nach oben be
wirkt werden muBte, vier Prozent nicht iiberschritten werden sollten. 

Neben den Hauptfuhrwegen, welche einen ganzen einheitlichen 
Terrainkomplex aufschlieBen sollen, sind in den meisten Gebirgsrevie
ren Talwege von besonderer Bedeutung. Zunachst sind sie iiberall 
erforderlich, um die Abfuhr des Holzes von den oberhalb der betreffen
den Taler befindlichen Hangen zu ermoglichen. Die wichtigsten unter 
ihnen sind aber solche, die nicht hierauf beschrankt sind, sondern die einem 
weitergehenden Absatz dienen sollen. Nach den groBen Mustern, die 
in den StraBen der Alpen und anderen Gebirgslandern vorliegen, ver
laufen solche Wege zunachst in den betreffenden TaIern; sie heben sich 
aber dann durch Kurven oder mit anderen Mitteln von diesen ab und 
steigen solange, bis sie die Sattel oder Passe erreichen, durch die sie mit 
weiteren Waldgebieten verbunden werden. Sie erhalten hierdurch den 
Charakter von Hauptwegen. 

1 Waldwegebau und Wasserpflege im Harz. -Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 
1907, S. 639ff. 
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Ta1randwege haben ffir mittlere und tiefere Gebirgslagen auch da
durch Bedeutung, daB sie haufig als Grenzen verschiedener Kul
turarten dienen sollen. Kaiser hat dieser Aufgabe einen besonderen 
Teil seiner Schrift iiber die Pflege der Bodenwirtschaft gewidmet. Er 
stellte den Satz auf: "Die erste Forderung einer rationellen Boden
wirtschaft muB die systematische Abgrenzung der Land- und Forst
wirtschaftsgebiete sein." Hierbei handelt es sich in erster Linie um die 
Erhaltung bzw. Zuriickeroberung derjenigen Flachen, durch deren dau
ernde Erhaltung als Wald ffir die Gesamtbodenwirtschaft eines Landes 
der hochste Nutzeffekt erzielt werden kann, um das Gebiet des Schutz
waldes. - Breite Mulden zwischen den bewaldeten Gebirgshangen 
sind meist mit Wiesen bedeckt; sie miissen in der Regel mit Randwegen, 
die als Kulturgrenzen dienen, versehen werden. Ebenso ist es auch an 
den AuBengrenzen der Feldgemarkungen, wo oft Ackerflachen in den 
Wald einspringen und Waldflachen aus dem Bereich des Waldes heraus
treten. Bei der Abgrenzung des Waldes muB ein gutachtliches Urteil 
iiber die in Frage kommenden Kulturarten abgegeben werden. In den 
meisten Fallen geniigt hier eine gutachtliche Schatzung, ffir die Hohen
lage, Exposition, Abdachung, Bodenbeschaffenheit und Entfernung von 
den bewohnten Orten die bestimmenden Faktoren sind. Wie die Ver
haltnisse aber auch liegen mogen, erwiinscht ist es unter allen Um
standen, daB als Grenze verschiedener Kulturarten vorhandene Wege 
benutzt oder neue angelegt werden. Der Wald bedarf der Wege zur 
Aufnahme des iiber ihnen befindlichen Holzes. FUr Wiesen und Acker 
ist es wiinschenswert, daB der Waldesschatten ferngehalten wird, ffir 
den Weg selbst ist es gut, daB er schnell austrocknen kann. Praktische 
Beispiele iiber Ausfiihrungen dieser Art hat Kaiser in seinen Arbeits
gebieten in groBem Umfang durchgefiibrt. 

Mit der Anlage der Wege, insbesondere der Talwege, steht die wich
tige Frage, ob und wie auf die Regelung des Wassers eingewirkt 
werden kann, in vielseitigem Zusammenhang. Wie Wagner durch seinen 
Blendersaumschlag auf die Erhaltung der Feuchtigkeit als des wichtig
sten Faktors ffir die Verjiingung und den Zuwachs einwirkt, so suchte 
Kaiser durch die Zuriickhaltung des Wassers im Walde und seine Leitung 
von feuchten nach trockenen Lagen die produktive Kraft des Wald
bodens zu erhohen. In Hessen waren zu jener Zeit, da die Zusammen
legung der Gemarkungen vielfach noch nicht stattgefunden hatte, die 
auf die Abgrenzung des Waldes gerichteten Verhaltnisse noch nicht so 
weit geregelt, daB sie als dauernd hatten angesehen werden konnen. 
Kaiser fand auf dem annen, durch Wasserrisse und Nutzungen der 
Bodenstreu geschwachten Buntsandsteinboden viele Flachen, die ihrer 
natiirlichen Bodendecke beraubt waren, so daB haufig ein regelloser Ab
fluB des Wassers herbeigefiihrt wurde. Er ordnete fiir sein Wirkungs-
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gebiet an, "daB in allen Bodenausformungen, welche bei Regen und 
Schneeabgang die Wassermengen zeitweise aufnehmen und ... nach 
dem Tale fiihren, Wasseransammlungsvorrichtungen, Hang- und Sam
melgraben eingelegt werden, welche das Wasser festhalten und zur 
Einsickerung in das Erdreich veranlassen sollen." Weiter erkannte er 
beim Ausbau der Wegenetze die Moglichkeit einer ErhOhung der Boden
feuchtigkeit durch Anlage der Weggraben und Leitung des in ihnen 
befindlichen Wassers. Er gab iiberall die Vorschrift, daB das Graben
wasser nicht in die nachsten Mulden, sondern mittels kleiner Graben 
nach trockenen Stellen geleitet werden sollte. - Endlich ist auch noch 
die mit der wirtschaftlichen Einteilung und Wegenetzlegung verbun
dene Anlage von Teichen zu erwahnen, zu denen die Verbindung zwei
seitiger Talwege haufig die Moglichkeit bot. Sie konnten zur Bewasse
rung von Wiesen, zu Fischzuchtanlagen und anderen Zwecken verwendet 
werden. 

FUr die Betriebsregelung war die oben aufgestellte These, daB durch 
die Einteilung der Gebirgsforsten die Verschiedenheiten des Standorts 
voneinander getrennt werden sollten, am meisten einschneidend. Die 
von der Natur gebildeten Trennungslinien, die Verschiedenheiten des 
Standorts bewirken, sind Riicken und Mulden. Sie geben die besten 
Grenzen fiir die Betriebsklassen ab, da sie fiir Holzart, Erziehung und 
Umtrieb die wichtigsten Bestimmungsgriinde darbieten. Fiir die auf 
solche Weise gebildetenBetriebsverbande konnen am besten Wirtschafts
regeln aufgestellt werden, die um so mehr an Bestimmtheit und Klarheit 
gewinnen, je besser sie der Natur entsprechen. Die natiirlichen Linien 
des Gelandes sind nicht nur haufig bestimmend fiir die Bonitat, sondern 
sie bilden auch die Grenzen fiir manche Schaden und Eigentiimlich
keiten der Natur, wie Frost, Anhang und Wind u. a. Daher miissen sie 
auch als Grenzen fiir die Bildung der Hiebsziige eingehalten werden. 
Nicht nur die Hauptriicken, welche entgegengesetzte Hange vonein
ander scheiden, sondern auch seitliche Riicken und Mulden sind haufig 
als Hiebszuggrenzen zu benutzen, da von ihnen aus der Hieb haufig 
nach verschiedenen Richtungen gefiihrt werden muB. 

Die fiir das Kaisersche Einrichtungsverfahren am meisten charak
teristische MaBnahme betrifft die Frage, ob und inwieweit die Wegezur 
Bildung standiger Wirtschaftsfiguren benutzt werden sollen. Wenn 
Wege eine fiir die Einteilung geeignete Lage haben oder leicht erhalten 
konnen, ist ihre Benutzung zur Begrenzung der Wirtschaftsfiguren in 
der Regel geboten. AIle Arten von Wegen konnen hierzu in Frage kom
men. Hauptabfuhrwege miissen in geniigender Breite aufgehauen werden. 
Ihre Seiten konnen sich bemanteln, so daB sie in dieser Beziehung die 
Eigenschaften von Wirtschaftsstreifen besitzen. Bedingung ihrer Brauch
barkeit zur Einstellung ist aber, daB sie eine gestreckte Richtung haben 
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und daB der Abstand von den nachst hoheren und nachst tieferen Be. 
grenzungslinien ein angemessener, nicht zu ungleichmaBiger ist. 

Sind die mit Riicksicht auf die Abfuhrzwecke entworfenen Haupt. 
wege zur Einteilung nicht geeignet, so ist, bevor sie endgiiltig abgesteckt 
werden, zu untersuchen, ob ihnen nicht durch Veranderung des Ge· 
faIls eine Lage gegeben werden kann, in der sie, unbeschadet des Abfuhr· 
zweckes, zur Einteilung verwendet werden konnen. Von dieser Mog. 
lichkeit wird aber nur in starkerem MaBe Anwendung gemacht werden, 
wenn das durchschnittliche Gefall nicht zu hoch ist. An einem Weg, 
dessen Durchschnittsgefall dem Maximum nahe kommt, sind wesent. 
liche Veranderungen in dieser Beziehung in der Regel ausgeschlossen. 

Durch die Korrektur der Holzabfuhrwege werden jedoch selten er· 
hebliche Anderungen bewirkt werden. Meist wird bei ihnen der Zweck 
der Holzabfuhr als der wichtigere vorangestellt werden miissen. Anders 
verhalt es sich mit den Nebenwegen. Sie konnen meist, ohne von ihrer 
Brauchbarkeit als Abfuhrmittel zu verlieren, so gelegt werden, daB sie 
eine fiir die Einteilung moglichst giinstige Lage erhaIten. Diese Regel 
ist von EinfluB auf die Einfiihrungsstellen der Neben· in die Hauptwege. 
Wird eine Hohenschichtengrenze aus einem Haupt. und einem Nebenweg 
zusammengesetzt, so muB dieser letztere dem ersteren da eingefiihrt 
werden, wo dieser aufhort, selbst eine passende Begrenzung abzugeben. 

Nach MaBgabe der fiir die Einteilung gegebenen Bestimmung geht 
die Aufgabe des Einrichters dahin, einen gegebenen Waldteil so mit 
Wegen und anderen Teilungslinien zu durchziehen, daB er in gleich. 
maBige Schichten und regelmaBige Wirtschaftsfiguren zerIegt wird. 
Bei der Anlage des Einteilungsnetzes ist das Augenmerk dahin zu 
richten, daB eine moglichst direkte Abfuhr aus dem Inneren des Waldes 
nach den gegebenen Ausgangen ermoglicht wird; daB die GroBe der 
einzelnen Wirtschaftsfiguren von der durchschnittlichen GroBe nicht 
zu sehr abweicht; daB die zur Einteilung dienenden Wege und Terrain. 
linien als solche Zusammenhang haben und nicht ohne Grund unter. 
brochen werden; daB nicht mehr Flache zur Einteilung verwendet wird, 
als notig ist. 

3. Abweichungen und "Obergange. 
Richtet man die Blicke auf umfassende und weit auseinanderIiegende 

Waldgebiete, so treten die Ursachen zu Veranderungen, Abweichungen 
und Erganzungen der vorstehenden Ausfiihrungen sehr deutlich hervor. 
Die Bedeutung des Ortlichen macht sich in ganz besonderem Grade 
bei der Wegenetzlegung und wirtschaftlichen Einteilung geltend. Zu· 
nachst gibt schon das Terrain hierzu Veranlassung. In einem Gelande, 
in welchem Riicken und MuIden vielfach wechseln, sieht man sich oft 
schon der Kosten wegen genotigt, die Wegnetzlegung auf einzelne 



Standige Wirtschaftsfiguren. 185 

Hauptwege zu bescbranken; scbroffe und felsige Hange schlieBen den 
Wegebau oft ganz aus, so daB, wo solche Verhaltnisse vorherrschen, 
ein Wegenetz und eine auf ein solches gegrundete Einteilung uberhaupt 
nicht durchgefUbrt werden konnen. 1st dagegen das Gelande so schwach 
geneigt, daB die gerade Linie in der Fallrichtung befabren werden kann, 
oder verlaufen die Hange so gleichmaBig, daB seitliche Erhebungen 
und Senkungen die Fabrbarkeit der geraden Linie nicht hindern, so 
kann das Einteilungssystem der Ebene Anwendung finden und der Ein
teilung die gerade Linie zugrunde gelegt werden, die ja in mancher Hin
sicht in bezug auf die gestreckte Lage der Wege und die Bildung der 
von ihnen begrenzten Hiebszuge zweifellos Vorzuge besitzt. Auch die 
bestehenden Beforderungsanlagen sind auf die Wegenetzlegung nicht 
ohne EinfluB. W 0 Seen und andere gute Wasserwege vorhanden sind, 
wird die FloBerei jederzeit Bedeutung behalten; sie ist die billigste Art 
der Beforderung des Holzes. 1m Hochgebirge mit sebr bedeutenden 
Hohenunterschieden gilt dasselbe in bezug auf das Riesen und Schleifen 
der Holzer von den Hohen nach den TalstraBen. Auch Eisenbahnen wer
den ibre Bedeutung behalten, wenn ibre Benutzung durch das Bestreben, 
groBe Kahlschlage zu vermeiden, auch nicht gefordert wird. 

Von wesentlichem EinfluB auf die Gestaltung der wirtschaftlichen 
Einteilung waren aber auch die Wirtschaftsgeschichte und die durch 
sie herbeigefUbrten Waldzustande. In den meisten Landern machten 
sich die Scbriften der hervorragenden Manner geltend, die dem Forst
wesen um die Wende des 18. und 19. Jabrhunderts beschieden waren. 
G. L. Hartig scbreibt in seiner Anweisung zur Taxation: Die 150 bis 
200 Morgen groBen standigen Wirtschaftsfiguren mussen womoglich 
mit graden 1 bis 11/2 Ruten breiten Schneisen begrenzt werden, wenn 
kein Weg, Bach, Feld oder Wiese eine stets scharf abschneidende Grenze 
macht. Diese Schneisen mussen so angelegt werden, daB sie zur Holz
abfabrt benutzt, folglich viele Waldwege durch sie entbebrlich gemacht 
werden konnen. In Sachsen legte H. Cotta mit der Ubernahme der 
Forsteinrichtung auch die Grundlagen der wirtschaftlichen Einteilung. 
AIle Forsten wurden durch Hauptgestelle, die zunachst von Ost nach 
West, spater von Nordost nach Sudwest verliefen, und durch senkrecht 
zu ihnen gerichtete Schneisen in regelmaBige Rechtecke gelegt, die auch 
fUr die HiebsfUbrung richtunggebend sein sollten. - Auch Pfeil, 
K. Heyer u. a. haben eingehende Regeln fUr die AusfUhrung der wirt
schaftlichen Einteilung gegeben. 

Unter den neueren Vertretern der Forsteinrichtung hat Judeich1 

auf die Einteilung der Sachsischen Staatsforsten hervorragenden Ein
fluB ausgeubt. Er legte Gewicht auf die Benutzung der Wege zur Ein-

1 Die Forsteinrichtung, 6. Aufl., S.274. 
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teilung, ohne indessen in dieser Beziehung soweit zu gehen, wie es dem 
Systeme Kaisers entspricht. "Die Wege bilden die besten Grenzen der 
Abteilungen, namentlich aber der Hiebsziige und Betriebsklassen, be
zjiglich der Abfuhr aus den zu beiden Seiten liegenden Bestanden." 
Ein bleibendes Denkmalist Judeich in dieser Beziehung durch den nach 
ihm benannten J udeichweg im Revier Tharandt gesetzt, der ein charak
teristisches Beispiel ist fiir den oben aufgestellten Satz, daB durch die 
Einteilung Ungleichheiten des Standorts voneinander getrennt werden 
sollen. Gegeniiber dem System Kaiser traten aber bei J udeich auch Ab
weichungen hervor. Er will die Anwendung der Wege zur Einteilung 
beschrankt wissen. "Das W egenetz hat andere Aufgaben zu erfiillen 
als das Einteilungsnetz" sagt er a.a.O. In noch starkerem Grade wurde 
dies von anderen Vertretern Sachsens betont. N eumeisterl will die 
Benutzung der Wege fiir Emteilung auf die Ebene beschrankt wissen; 
im Gebirge verwirft er sie wegen der vielen Kriimmungen, die sie erhalten 
miissen. Augst 2 sagt im Blick auf die in seinem Revier (Olbernhau im 
Erzgebirge) erfolgten Sturmschaden, fiir die Fichtenwirtschaft mit 
ihren Kahlflachen eignen sich die im Gebirge mit vielen Kriimmungen. 
wenig zn Einteilungslinien, insbesondere wenig zur Begrenzung der 
Hiebsziige. Kempe 3 bezeichnet es als ein Gliick, daB Sachsen von der 
grundlegenden Verbindung von Wegenetz und Einteilung abgekommen 
sei. Dagegen gab Pause 4 ein praktisches Beispiel (Revier Waldenburg 
in Sachsen), das sehr gut als Beleg fiir das Kaisersche System hatte 
dienen konnen. Fiir die von der Sachsischen Forsteinrichtung ein
geschlagene Richtung auf dem vorliegendem Gebiet ist eine im Jahre 
1899 erlassene Anweisung iiber die Bearbeitung von Wegenetzen charak
teristisch, durch die angeordnet wurde, daB das Augenmerk dahin ge
richtet werden solIe, ob nnd inwieweit eine Vereinigung des Wegenetzes 
mit dem Einteilungsnetz anzustreben sei und welche Anderungen dieses 
durch das Wegenetz zu erfahren habe. -

Erkennt man aus Vorstehendem, daB sowohl nach personlichen An
schauungen, als auch aus sacblichen Griinden Verschiedenheiten zwischen 
PreuBen und Sachsen auf dem vorliegenden Gebiete bestanden haben 
- und ebenso verhaIt es sich zwischen anderen Landern - so darf man 
zur richtigen Beurteilung der Sache nicht verkennen, daB es auch inner
halb PrenBens an Differenzen in bezug auf die wirtschaftliche Einteilung 
namentlich betreffs der Wege zur Benutzung fiir dieselbe nicht gefehlt 
hat, wie es auf einem Gebiet, das so sehr durch ortliche und zeitliche 
VerhaItnisse bestimmt wird, nicht wohl anders sein kann. 1m Taunus 

1 Die Fors..teinrichtung der Zukunft. 
2 Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1902, Slidoststiirme. 
3 Bericht liber die 50. Versamml. des Sachs. Forstv. 1906. 
4 Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1902. 
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und Hessischen Hugelland, wo das Kaisersche Verfahren entstand, hatte 
das Gelande nur maBige Neigungen und das Laubholz war vorherrschend. 
1m Harz!, Thfuinger Wald, Erzgebirge und anderen mittel- und sud
deutschen Forsten war das Nadelholz vorwiegend und steiles Gelande, 
das dem Wagebau mehr Schwierigkeiten entgegensetzt, weit starker 
vertreten. Hieraus ergeben sich manche Verschiedenheiten, auf die auch 
von berufener Seite hingewiesen werden muB. 

Mnlich wie in Sachsen haben sich die auf die wirtschaftliche Ein
teilung bezuglichen Verhaltnisse auch in den groBeren suddeutschen 
Staaten entwickelt. In Bayern war lange Zeit eine Instruktion von 1830 
ffu das Forsteinrichtungswesen bestimmend. Ffu die Bildung del' Ab
teilungen sollten darnach vorzugsweise bleibende, wirtschaftliche Ver
haltnisse von EinfluB sein. Ihre Begrenzung erfolgt, so weit sie vorhanden 
sind, durch natfuliche Linien; auBerdem durch kunstliche Schneisen, 
Wege usw. An dieser standigen Waldeinteilung, welche fUr die Geschichte 
des Waldes von Bedeutung ist, bei der Bevolkerung sich eingelebt hat 
und bei del' Landesvermessung haufig zur Bildung von Katasterparzellen 
benutzt wurde, dfufen Anderungen nur aus zwingenden GrUnden vor
genommen werden. 

In Wurttemberg liegen die Verhaltnisse ahnlich. Die eingehendste 
Darstellung del' geschichtlichen Entwicklung des Forsteinrichtungs
wesens ist von Graner anlaBlich der elf ten Hauptversammlung des 
Deutschen Forstvereins gegeben. Dabei wurde besonderes Gewicht auf 
die Bildung maBig groBer Abteilungen gelegt. Sie sollten nach den 
bleibenden, nicht dem Wechsel unterworfenen Verhaltnissen gebildet 
werden. Das Einteilungsnetz hat sich einerseits den natfulichen Tren
nungslinien des Gelandes anzupassen, andrerseits den standigen Wegen 
und zweckmaBig gelagerten, vorhandenen Teilungslinien, unter Beruck
sichtigung del' vorherrschenden Windrichtungen. Oberster Grundsatz 
ist dabei die Rucksicht auf die Bildung geeigneter Hiebszuge und auf 
einen waldbaulich zweckmaBigen Gang del' Verjungung. Die Einteilung 
in Abteilungen solI die bleibende Grundlage des Betriebs bilden; An
derungen sollen daher nach Moglichkeit vermieden werden. 

In Baden sind ahnliche Grundsatze aufgestellt und angewandt 
worden. Als Grenzlinien del' Abteilungen sind in erster Reihe natfuliche 
Gelandescheiden, in zweiter Reihe kunstliche Linien zu verwenden. Von 
weitgebendem Interesse sind die uber die Anderungen bestehender 'Vald
einteilungen in del' Dienstweisung von 1912 gegebenen Vorschriften, in 
denen gesagt wird: Eine vollstandige oder teilweise Anderung del' be
stehenden Einteilung darf nur da vorgenommen werden, wo diese die 
Feststellung des forstlichen Tatbestandes erschwert oder den Erfolg del' 

1 Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1907, S.642. 
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Wirtschaft beeintrachtigt, aber auch in solchen Fallen nur dann, wenn 
das Wegenetz so weit ausgebaut ist, daB die daran sich anlehnende neue 
Einteilung als dauernd zweckmaBig angesehen werden kann. ... Bei 
Neueinteilungen miissen falls die Ertragsstatistik dadurch wertlos wiirde, 
die einzelnen Teile der alten Abteilungen als Unterabteilungen bis zu 
ihrer Verjiingung beibehalten werden. 

Aus der vorstehenden kurzen Darstellung ist zu ersehen, daB auch in 
Siiddeutschland die Grundsatze des Kaiserschen Systems Anwendung 
gefunden baben, wenigstens insoweit, daB die natiirlichen Linien des 
Gelandes sowie die bleibenden Wege schon seither weitgehend zur Ein
teilung benutzt worden sind und in Zukunft benutzt werden sollen. Bei 
ihrer Durchfiihrung ist aber, wie oben mehrfach hervorgehoben wurde, 
weit konservativer venahren, als es im letzten Drittel des vorigen Jahr
hunderts von der preuBischen Staatsforstverwaltung durch die Mitglieder 
der Kaiserschen Texationskommission geschehen ist. Die Grlinde der 
verschiedenen Richtungen liegen hauptsachlich darin, daB in den siid
deutschen Staaten, ebenso wie es in Sachsen der Fall war, auf die be
stehenden VerhaItnisse weit mehr Riicksicht genommen werden muBte: 
In vielen siiddeutschen Staatsforsten, insbesondere in Baden, lagen gut 
ausgebaute Wege vor, die bei der Einteilung nicht unberiicksichtigt 
bleiben konnten. Auch die bestehenden Einteilungen muBten in star
kerem MaBe beachtet werden, als es in den Gebirgsforsten der Provinz 
Hessen-Nassau geschah, wo man durch die bestehenden Verhaltnisse nur 
wenig gebunden war. Endlich ist auf die groBe Bedeutung der Forst
geschichte und Ertragsstatistik hinzuweisen, auf welche gerade in Siid
deutschland seit langer Zeit umfangreiche Arbeiten gerichtet worden 
sind, die von einer plotzlichen Umgestaltung der bestehenden Ein
teilung in ungiinstiger Weise betroffen werden wiirden. Zu einem end
giiltigen AbschluB ist aber die Frage der wirtschaftlichen Einteilung noch 
nicht gelangt. Es werden sich voraussichtlich sowohl kleinere Anderungen 
im Rahmen des Bestehenden erforderlich machen, als auch groBere Um
gestaltungen im Laufe langer Zeitraume. 

II. Die Ausscheidung der Bestandesabteilungen. 
(Unterabteilungen, in PreuBen Abteilungen.) 

Wahrend auf anderen Gebieten der Forstwissenschaft seit G. L. Har
tigs bahnbrechendem EinfluB die allgemeine Regel weit iiber das wUn
schenswerte MaB Anwendung gefunden hat, laBt ein Blick auf die Praxis 
der Betriebsregelung erkennen, daB bei der Ausscheidung der Bestandes
abteilungen in den Staatsforstverwaltungen unnotig viele und starke 
Abweichungen stattgefunden haben und noch immer stattfinden. Es ist 
daher angezeigt, zu priifen, ob nicht dahin zu streben ist, daB diese 
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groBen Ungleichheiten der Behandlung zum Verschwinden gebracht oder 
alImahlich vermindert werden konnen. 

1m schlagweisen Hochwald, der seit dem Bestehen einer geordneten 
Forstwirtschaft in den forstlichen Kulturiandern am starksten vertreten 
ist, bildet die Unterabteilung die Einheit, welcher den Betriebsregelung 
und Wirtschaftsfiihrung zugrunde gelegt werden muB. Aile taxato
rischen Arbeiten (Beschreibung, Bonitierung, Holzmassenermittlung 
usw.), alle waldbaulichen MaBnab.m.en (Verjiingung, Bestandesp£lege, 
Durchforstung usw.), alle Eintrage in die Wirtschaftsbiicher u. a. werden 
auf die Bestandesabteilungen bezogen. Da jede bleibende Neuerung von 
den bestehenden Verhaltnissen ausgehen muB, so tritt bei der Auf
stellung der Wirtschaftsplane die Frage an den Forsteinrichter heran, 
ob die bestehenden Unterabteilungen unverandert bleiben, oder ob und 
in welcher Richtung Anderungen vorgeno;rnmen werden sollen. 1m 
Gegensatz zur Einteilung in standige Wirtschaftsfiguren, die, einmal 
durchgefiihrt, den Charakter des Bleibenden tragt, bedarf die Aus
scheidung der Unterabteilungen bei der Revision der Wirtschaftsplane 
erneuter Erwagungen. 

Die Frage, wie die Bestandesabteilungen ausgeschieden werden 
sollen, ist in den Lehrbiichern der Forsteinrichtung meist sehr kurz be
handelt, obwohl man tiber die groBe Bedeutung, die sie fiir die Betriebs
regelung und Wirtschaftsfiihrung besitzt, nicht in Zweifel sein kann. 
Eine sehr eingehende, noch immer beachtenswerte Abhandlung iiber die 
Unterabteilungen ist von Danckelmann1 ausgearbeitet worden. Er 
gab eine sachgemaBe Kritik der bestehenden Verhaltnisse, zeigte das 
Ungeniigende der seitherigen Behandlung und erteilte Regeln, die auch 
in der Praxis Beriicksichtigung gefunden haben. Die meisten der be
treffenden Vorschriften sind aber von den Vertretern der Forsteinrich
tung, insbesondere durch die Anweisungen zur Forstbetriebsregelung 
erlassen. Einige der bekanntesten mogen nachstehend eine kurze Be
sprechung finden, wenn diese auch bei der angegebenen Sachlage nur 
unvollkommen sein kann. 

In PreuBen war die Richtung, welche bei der Trennung und Zu
sammenlegung der Bestande eingeschlagen wurde, durch die herrschen
den Fachwerksmethoden bestimmt. 1m Vordergrunde standen hier die 
ganzen Jagen. Der zweite Abschnitt der Instruktionen von 1819, welcher 
die Einteilung behandelt, bezieht sich nur auf Jagen und Niederwald
schlage; die Bestandesabteilungen werden nicht erwahnt. Auch die 
Instruktion von 1836 ist beherrscht von der Richtung und Aneinander
reihung der Jagen. 1m allgemeinen ging das Streben der Wirtschaft 
auf die Vereinfachung des inneren Details. Die Durchfiihrung der 

1 Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1880, fiber die Bildung der Holzbodenabschrei
bungen. 
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Hartigschen Taxation nach der Instruktion von 1819 ware bei einer 
weitgehenden Ausscheidung der Bestandesabteilungen nicht moglich 
gewesen. Beziiglich der allgemeinen Richtung, die eingehalten werden 
sollte, wird in den forstlichen Verhi1ltnissen PreuBens 1 folgendes bemerkt : 
"Es wird dahin gestrebt, die Altersverschiedenheiten in den einzel
nen in einer Wirtschaftsfigur vorhandenen Bestandesabteilungen 
dadurch zu beseitigen und Bestandeseinheit in derselben herzustellen, 
daB die Abteilungen in einer und derselben Wirtschaftsperiode, oder, 
wenn dies der zu groBe Altersunterschied nicht zulaBt, wenigstens in 
zwei nahe aneinander liegenden Perioden zum Abtrieb und zur Verjiingung 
gelangen,um.dannfiirdieZukunftdengleichzeitigenAbtriebvorzubereiten. 
Opfer werden dabei aber moglichst vermieden." Eine sachgemaBe Be
griindung fiir das bei der Bestandesausscheidung anzuwendende Ver. 
fahren wurde erst durch die Betriebsregelungsanweisungen von 1912 
und 1925 gegeben. iller heiBt es: "Durch Abteilungslinien wird ge
trennt, was verschieden bewirtschaftet werden muB, was verschiedene 
BetriebsmaBnahmen erfordert" ... Als Griinde fiir die Ausscheidung 
von Holzbodenabteilungen innerhalb einer standigen Wirtschafts· 
figur kommen hiernach vor aUem in Betracht: Verschiedenheit der 
Betriebsart, Verschiedenheit der Holzart, erheblichere Unterschiede 
im Alter, in der Bestandesverfassung und unter Umstanden auch groBere 
Verschiedenheiten im Boden. - "Abteilungen von weniger als 1 ha 
FlachengroBe sind in der Regel nicht auszuscheiden. - Durch eine zu 
weit gehende Ausscheidung von Abteilungen wird die Betriebsregelung 
und die spatere Wirtschafts- und Buchfiihrung erschwert, wahrend bei 
einer zu wenig eingehenden Abteilungsbildung die Darstellung auf der 
Wirtschaftskarte und in den Planen unvollstandig und ebenso wie die 
Feststellung des Holzvorrats ungenau wird. - FUr einen gleichartigen 
Bestand ist eine Abteilung dann auszuscheiden, wenn sich bei Auf
stellung des Betriebsplanes ergibt, daB ein ortlich genau festzulegender 
Teil wesentlich anders als der iibrige Bestand bewirtschaftet werden 
muB." 

Auch in Bayern fiihrte das kombinierte Fachwerk, welches wahrend 
des 19. Jahrhunderts die vorherrschende Methode der Betriebsregelung 
war, dahin, daB die Unterabteilungen nicht zu klein ausgehaJten wurden. 
Bei den groBen gleichartigen Bestandesmassen, welche in den meisten 
Staatsforsten vorlagen, war das Alter der Bestande und ihr Haubarkeits
durchschnittszuwachs der wichtigste Bestimmupgsgrund fur die Bildung 
der Unterabteilungen und ihre Einreihung in die Perioden des Wirt
schaftsplans. Mit Riicksicht auf den Zustand der Bestande wurden 
aber Abweichungen vorgenommen; wiichsige Bestande wurden zuriick
gesteUt, riickgangige vorgezogen. Eingehende, auf wirtschaftlichen Ge-

l v. Hagen-Donner: Die forstlichen Verh.ii.Itnisse PreuJ3ens, 3. Auf I., S. 198. 
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sichtspunkten beruhende Vorschriften wurden erst durch die Forst
einrichtungsanweisung von 1910 gegeben. Die Bedeutung der Unter
abteilung fUr die Betriebsregelung und Wirtschaftsfiihrung wird hier 
voll anerkannt und folgendermaBen begriindet: "FUr die Ausscheidung 
der Bestande sind lediglich wirtschaftliche Gesichtspunkte maBgebend. 
Die ausgeschiedenen Bestande1 (die Unterabteilungen) sind die Wirt
schaftseinheiten. Sie bilden die Grundlage fiir die Ordnung der Wirt
schaft und fiir die Nutzung des Waldes, sowie fiir die Buchung der Er
trage und des Aufwandes. - Die Bestandesausscheidung hat deshalb 
aIle die Bewirtschaftung und den Ertrag beeinflussenden Verschieden
heiten zu erfassen; sie muB ein richtiges Bild der Waldzusammensetzung 
geben. - Der Bestand solI nach Standort, Bodengiite, Holzart, Alter 
und Bestandesverfassung moglichst einheitlich sein. Die Wichtigkeit 
einer moglichst vollstandigen Erfassung aller wesentlichsten Bestandes
verschiedenheiten ergibt sich aus dem Umstand, daB auf der Bestandes
ausscheidung die AlterskIasseniibersicht aufgebaut ist, welche die 
Grundlage fUr die Bemessung der Flachenabnutzung bildet. Andrer
seits darf die Ausscheidung nicht ins KleinIiche gehen und muB 
stets mit der Intensitat der Wirtschaft im Einklang stehen. Unter
abteilungen von geringerer GroBe als 1 ha sind nur ausnabmsweise 
zu bilden." 

Eine Ubersicht iiber die geschichtliche Entwicklung der Einteilung 
in Wiirttemberg2 ist in der erwahnten Schrift von Graner enthalten. 
Danach sind durch die im Jahre 1850 erlassenen Vorschriften fUr die 
Abschatzung und Einrichtung als Unterabteilungen Teile der Abtei
lungen bezeichnet, deren Bestande zwar fUr jetzt nach Holzart und 
Alter abweichende Verhaltnisse zeigen, aber kiinftig vereinigt werden 
sollen. 

Bestimmter und klarer wird die Bedeutung der Unterabteilungen 
in den neuen Forsteinrichtungsvorschriften gefaBt, in welchen gesagt 
wird: "Die Unterabteilungen sind die Einheiten des laufenden Betriebs. 
Sie sollen nach Holzart, Alter, Standort, Bestandesverfassung moglichst 
gleichartig sein. AnlaB zur Ausscheidung von Unterabteilungen, bei 
der im allgemeinen nicht unter 0,5 ha herabgegangen werden solI, liegt 
vor: 1. Wenn eine andere als die in der Abteilung sonst herrschende 
Holzart raumlich getrennt vorhanden ist; 2. Wenn bei gleicher Holzart 
der Altersunterschied die Einreihung in eine andere Altersklasse be
dingt; 3. Bei erheblicher Verschiedenheit der Wuchsverhaltnisse, 
insbesondere des SchluBgrades. 

1 :Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayema, 11. Reft, Forstein
richtungsanweisung 1910. 

2 Die Forstverwaltung Wiirttembergs 1910, § 21, Das Forsteinrichtungs
wesen. 
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In B80den w8or, wie n80ch 80nderen Riohtungen so 80uch beziiglich der 
Best8ondes8ousscheidung, die T8ots8oche von EinfluB, daB in einem groBen 
Teil der St8oats. und Korperschaftsw8oldungen beim Vorherrschen der 
T80nne der Femelschl80gbetrieb mit horstweiser Verjiingung vorherrschend 
w8or. Bei dem a.llmahlichen G80ng der Verjiingung, zu denen meist meh· 
rere S8omenj8ohre benutzt werden, konnen die Bestande nicht, wie es bei 
kiinstlichen Kulturen der F80ll ist, in horizont8oler und vertik80ler Richtung 
sch80rf 80bgegrenzt werden; sie verwachsen n80ch beiden Richtungen 
ungleichmaBig. In der Forsteinrichtungsordnung von 1912 werden 
folgende Vorschriften gegeben: 1. Als Unter80bteilungen sind solche 
Flachenteile einer Abteilung 8ouszuscheiden, die wesentliche Unter. 
schiede in Standortsgiite, Holzart oder Alter 80ufweisen und d80her 
eine besondere wirtsch80ftliche Beh80ndlung erfordern. Die Ausscheidung 
erfolgt jedoch nur unter der weiteren Vor8oussetzung, daB die Flachen· 
teile n80ch Form, L80ge und GroBe 80ls wirtsch80ftlich selbstandig betr8och· 
tet werden konnen und daB die Bestandesverschiedenheit vor8oussicht· 
lich dauernd sein wird. 2. Die Unterabteilungen bilden die Einheit fiir 
Wirtsch8oftsvorschrift und Wirtsch8oftsvollzug. 3. Ihre Grenzen sind 
im Walde durch Aushieb, Bezeichnung der Eckpunkte u. a.. kenntlich 
zu machen. Die Flache ist yom Taxator im AnschluB an Grenz· und 
Abteilungssteine und feste W:eglinienpunkte moglichst genau zu er· 
mitteln. 

1m Gegensatz zu den genannten Vorschriften wird in § 4 der Dienst· 
anweisung iiber Forsteinrichtung von 1924 bemerkt, daB Unterabtei· 
lungen nur ausnahmsweise und nur d80nn auszuscheiden sind, wenn eine 
dauernde Sonderbehandlung von Flachenteilen erforderlich ist. Die 
Mindestflache solI 1 h80 betr8ogen. 

Die fiir B8oden1 hinsichtlich der Unterabteilungen getroifenen Be· 
stimmungen von 1924 haben iiberall Beifall gefunden, wo plenterwald. 
artige Bestandesformen vorlagen oder angestrebt wurden. Da hier die 
wesentlichsten Bestimmungspunkte fiir die Bildung von Unterabtei. 
lungen, Unterschiede des Alters und der Holzart, 80ls bestimmende 
Momente meist nicht vorl8ogen, so trat die Menge der auszuscheidenden 
Bestande sehr zuriick. In dieser Beziehung waren schon seit langerer 
Zeit die T8oxationsinstruktionen m80ncher Kantone der Schweiz sehr 
bemerkenswert. iller war infolge des gebirgigen Gelandes, des Schutz. 
waldch80rakters der meisten Waldungen des Landes und des Vorherr. 
schens der Tanne der Plenterwald weit starker vertreten als in Deutsch· 
land. In der neuesten Zeit wurde die Beschrankung oder Aufhebung der 
Unterabteilungen von den Vertretern des sogenannten Dauerwaldes be· 
fiirwortet, welche mit groBerer oder geringerer Bestimmtheit die Ungleich. 

1 Krutina: Die badische Forstverwaltung 1891, 7. Abschn., Forsteiurichtung. 
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altrigkeit und den Mischwald auf die Fahne schrieben. Wie becke 
antwortete im letzten Abschnitt seiner bekannten Schrift auf die Frage: 
Wie ist die Betriebseinrichtung 1 "Unterabteilungen konnen fast aus
nahmslos wegfallen, sie erschweren nur die jahrlichen Abrechnungen." 
Und Moller stellte unter der Aufschrift: Auswirkung des Dauerwald
gedankens in der forstlichen Praxis die Thesen auf: "Dauerwaldwirt
schaft fordert den Mischwald und Dauerwaldwirtschaft fordert Ungleich
altrigkeit." Durch beide Forderungen wird die Ausscheidung von Ab
teilungen (im preuBischen Sinne) beschrankt. 

In Hessen sind als Unterabteilungen, die in der Anleitung von 1903 
als "Gruppen" bezeichnet werden, Verschiedenheiten innerhalb der Ab
teilungen zu trennen, welche nach Standort, Holzart, Alter, Wuchs usw. 
so wesentlich voneinander abweichen, daB sie einer besonderen Be
handlung unterworfen werden. mer die MindestgroBe der Gruppen 
werden keine Vorschriften gegeben. Nach den mitgeteilten Beispielen 
ko;rnmen solche bis 0,3 ha vor. Die Wirtschaftsziele werden fiir den 
zur Zeit der Aufnahme vorliegenden Bestand in die Plane eingetragen; 
eine etwaige Veranderung kann im Laufe der Wirtschaftsperiode be
antragt werden. 

1m Gegensatz zu den auf Verminderung der Unterabteilungen ge
richteten Bestrebungen der meisten groBeren deutschen Staatsforst
verwaltungen stehen die Verhaltnisse in Sachs en. Wie ich1 an anderer 
Stelle unter Beifiigung von Beispielen hervorgehoben habe, gehen hier 
die Unterabteilungen bis zu einer GroBe von 0,2 ha und noch weiter 
herab. Als Ursache einer so weit gehenden Ausscheidung ist geltend 
zu machen, daB zum Nachweis des Waldzustandes und zur Begriindung 
der Hiebsatze die Altersklassen moglichst genau dargestellt werden 
sollen. Dieser V orzug laBt sich nicht in Abrede stellen. Durchschnitts
angaben zusammengesetzter Bestande iiber Alter, Verhaltnis der Holz
arten u. a. lassen meist zu wiinschen iibrig; sie geben oft kein zutreffendes 
einheitliches Bestandesbild, wie es wirklich vorliegt. Abgesehen von der 
Taxation sind genaue Darstellungen auch fiir manche andere Nachweise 
von Wert. Auf der anderen Seite steht aber einer zu weit gehenden 
Ausscheidung der Bestitnde der Umstand entgegen, daB die Wirtschafts
fiihrung, insbesondere die Buchung der Ertrage, dadurch erschwert wird. 

Als die wichtigste Folgerung, die bei einem Riickblick auf die Ge
schichte der Forsteinrichtung und ihren jetzigen Zustand bezogen werden 
kann, geht aus dem Gesagten hervor, daB hier, wie in vielen anderen 
Zweigen des Forstwesens, die Extreme vermieden werden miissen. Die 
Unterstellung, man brauche Unterabteilungen in der Regel iiberhaupt 
nicht auszuscheiden, kann wohl fiir sehr extensive Wirtschaften zweck-

1 Die Fortbildung des Sachs. Forsteinrichtungsverfahrens 1920, S.I2-17. 
Martin, Geschichtliche Methode. 13 
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maBig sein, wie sie im 18. Jahrhundert unter der Herrsohaft des Plenter
waldes bestanden haben und nooh jetzt in manchen Hochgebirgsforsten 
und anderen groBen zusammenhangenden Waldkorpern vorliegen. Aber 
fiir den weitaus groBten Teil der forstlichen Kulturlander ist die durch 
die hervorragenden Begriinder und Forderer der Forstwissenschaft 
vertretene Einfiihrung des schlagweisen Betriebs die wichtigste Grund
lage. Sie muB als geschichtliche Tatsache hingenommen werden, und 
wird auch in Zukunft Geltung behaupten. Die Aufstellung guter Wirt
schaftsplane hat eine griindliche Sonderung der Bestande zur Vor
aussetzung. 

Die hier ausgesprochene Ansicht schlieBt nicht aus, daB das Streben, 
unnotige Unterabteilungen zu vermeiden, sehr berechtigt ist. Eine solche 
Richtung, die in den Anweisungen PreuBens und Bayerns Ausdruck 
gefunden hat, wurde schon von den Vertretern des Fachwerkes durch 
die Zusammenfassung der Bestande einer Abteilung in gemeinsame 
Perioden bewirkt. In der Neuzeit kom.men andere Mittel der Verein
fachung zur Geltung: Zunachst das Bestreben der Herstellung gemischter 
Bestande. Schon K. Heyer hat unter den Vorziigen derselben auch die
Vereinfachung der Bildung von Betriebsklassen und ihre Glieder nacho 
driicklich hervorgehoben. Sodann ist die natiirliche Verjiingung mit 
einer Verminderung der Unterabteilungen verbunden. Bei ihr lassen 
sich die einzelnen Teile des Jungwuchses (Gruppen, Horste, Streifen usw.) 
nicht so scharf trennen, daB die Verschiedenheiten der HoIzarten und 
des Alters durch gerade Linien gesondert werden konnten. Die ver· 
schiedenartigen Jungwiichse und die erforderlichen kiinstlichen Er. 
ganzungen miissen zu einer Einheit zusammengefaBt werden. Auch das 
Prinzip der Stetigkeit im Sinne von Chr. Wagner steht der Bildung einer 
groBen Zahl von Unterabteilungen entgegen. 

Auf der anderen Seite liegen unter Umstanden Verhaltnisse vor, 
welche bei sorgfaltiger Wirtschaft eine Vermehrung der vorhandenen 
Unterabteilungen zur Folge haben. Sie hat ihre Ursache einerseits im 
Standort, andrerseits in den Bestandesverhaltnissen. Das Wort, das 
Oberforstmeister Augst seinen Nachfolgern als Vermachtnis hinterlieB: 
,,1m ganzen Elbsandsteingebirge ist eine peinliche Auswahl der stand. 
ortsgemaBen HoIzarten dringend geboten. So oft der Standort wechseIt, 
muB, zuweilen auf kleinster Flache, Holzart und Kulturverfahren mit 
wechseln," fiihrt bei entsprechender GroBe und Lage der Standorts· 
verschiedenheiten haufig zu vermehrten Unterabteilungen. So werden 
z. B. in Gelande mit haufig wechselnden Expositionen, wie es in dem 
genannten Wirtschaftsgebiet vorliegt, die Nordhange und Mulden der 
Fichte, die Siidhange der Kiefer zugewiesen, wodurch bei entsprechender 
GroBe besondere Unterabteilungen gebildet werden miissen. 
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Der Standort ist fiir die meisten Aufgaben der Betriebsregelung und 
Wirtschaftsfiibrung die wichtigste Grundlage, der allgemeinste Be
stimmungsgrund. An erster Stelle steht das mit der Lage verbundene 
Klima, das durch die Menge und Verteilung von Warme und Feuchtig
keit bestimmt wird. An zweiter Stelle steht der Boden, der den bleiben
den MaBstab bildet fiir alles, was im Walde erzeugt wird und erzeugt 
werden kann. AIle Fortschritte des Forstwesens stehen mit den beiden 
Faktoren des Standortes direkt oder indirekt im Zusammenhang. 

1. Klima. Unter den alteren Forstwirten hat keiner auf dem vor
liegenden Gebiet einen so starken und nachhaltigen EinfluB ausgeiibt 
wie Pfeil. In der Einleitung seiner bedeutendsten Schriftl und in zahl
reichen Aufsatzen der "Kritischen Blatter" hat er auf Grund treffender 
Beobachtungen und reicher Erfahrungen die Bedeutung des Klimas 
fiir die Waldbaume so eingehend behandelt, wie kein forstlicher Schrift
steller vor ihm. Er tadelt die vorhandenen Lehrbiicher, daB sie haufig 
die klimatischen Verschiedenheiten nicht gehOrig beriicksichtigten; er 
weist hin auf die groBen Unterschiede im Verhalten der Holzarten, die 
sich bei Abweichungen beziiglich der Warme der Niederschlage und 
Luftfeuchtigkeit ergeben, und stellt dann den Satz auf: "Jedes unserer 
Forstholzer hat seine klimatische Heimat, in welcher es am besten ge
deiht, sich am vollkommensten entwickelt, den wenigsten Gefahren 
unterworfen ist und die kleinsten Anspriiche an den Boden macht, weil 
die Beschaffenheit der Atmosphare so giinstig ist, daB die weniger ent
sprechende Bodenbeschaffenheit dadurch ausgeglichen wird." Zugleich 
trat er auch hier in scharfen Gegensatz zu den Vertretern derjenigen 
Richtungen, welche denBegriff desNormalzustandes aufstellten und als 
Leitstern der Betriebsregelung ansahen. Gegen sie richtete sich der 
bekannte Satz, den Pfeil in den Sitzungssalen aller Forstvereine an
zuschlagen empfahl: "Es gibt keinen allgemeinen Normalzustand der 
Walder und kann folglich auch keine allgemeine Regeln zur Herstellung 
desselben geben." 

In der Literatur der auf Pfeil folgenden Periode ist die Bedeutung 
der ortlichen Verhaltnisse in vielen Artikeln der forstlichen Zeitschriften 
und noch mehr in der forstlichen Praxis zur Geltung gelangt. Die Mit-

1 Die deutsche Holzzucht 1860 (letztes Werk). 
13* 
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teilungen der Autoren sind zu umfangreich, als daB hier naher auf sie 
Bezug genommen werden konnte. Nur auf einen ihrer hervorragendsten 
Vertreter, den Oberlandforstmeister Grebe in Eisenach, moge hinge· 
wiesen werden. Seine hierher gehorige Arbeit beschrankt sich zwar auf 
die Buche, ist aber so vielseitig und in das Wesentliche eindringend, 
daB sie noch fiir die Gegenwart und fiir die Zukunft, nicht nur fiir reine 
Buchen, sondern andere Holzarten und Mischbestande, Bedeutung hat 
und haben wird. Charakteristisch fiir die Richtung Grebes ist der von 
ihm an die Spitze seiner Schrift gestellte Satz, daB der Buchenhochwald· 
betrieb sehr wesentlichen Modifikationen unterliegen miisse, die teils 
durch die Verschiedenheit des Standortes, teils durch abweichende Be· 
standeszustande bedingt seien. Ohne bestimmte Beziehungen auf Stand· 
ort und Bestand sei jede Anleitung zum Betrieb des Buchenhochwaldes 
ohne Halt und Fundament. In der Praxis sind diese sehr begriindeten 
Forderungen aber haufig nicht genugend anerkannt und befolgt worden. 
Einerseits standen die meisten Praktiker unter dem EinfluB der all. 
gemeinen Regeln G. L. Hartigs, durch welche der Buche in vielen Lan· 
dern eine zu groBe Ausdehnung, namentlich in reinen Bestanden, gegeben 
wurde. Andrerseits wurde der Buche, namentlich in der zweiten Halfte 
des 19. Jahrhunderts, wegen ihrer geringen Rentabilitat eine zu weit· 
gehende Geringschatzung entgegengebracht, die, in Verbindung mit der 
haufig stark ausgeubten Streunutzung, in vielen Landern ihre Abnahme 
zur Folge hatte. 

Pfeils bedeutendster Schiller, Borggreve, hat sich zwar in bezug 
auf die Anwendung allgemeiner Regeln von seinem Lehrer entfernt; 
bezuglich der Auffassung des Klimas und seines Einflusses auf die Forst· 
wirtschaft muB er jedoch als Nachfolger der von Pfeil vertretenen 
Richtung bezeichnet werden. Um die Bedeutung des Klimas in das 
rechte Licht zu rucken, schickte Borggreve 1 in seiner Holzzucht der 
Aufstellung der forsttechnischen Regeln einen Abschnitt uber die Ver· 
breitung der deutschen Holzgewachse (und ebenso uber ihre Ernahrung 
und Fortpflanzung) voraus, in dem ausgefiihrt wurde, daB "die tat· 
sachliche Verbreitung der Holzgewachse, das Ergebnis des auBerst 
schwierig zu zerlegenden Zusammenwirkens einer groBen Zahl von teils 
nur friiher, meist aber noch jetzt tatigen Einflussen sei, die sich nur zum 
geringen Teil nachweisen lassen, aber vorhanden sein mussen und unter 
zwei Kategorien fallen: 1. Natiirliche erbliche Fahigkeiten der Art fur 
den Existenzkampf; 2. fordernde und hemmende Einwirkungen der 
AuBenwelt." Unter Hinweis auf bekannte Tatsachen der Geographie 
der Waldbaume stellte er den wichtigen Grundsatz auf, daB jede 
Holzart die vollig richtigen klimatischen Bedingungen fiir ihr Gedeihen 

1 Die HoIzzucht, 2. Auf I. 1891, S. 48ff. 
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im groBen und auf die Dauer nur in solchen Gegenden findet, in welchen 
sie von Natur haufig vorkommt oder wenigstens frillier vorgekommen ist. 

Zu den gleichen Folgerungen fiihrten die umfassenden Beobachtungen 
die H. Mayrl auf seinen groBen Reisen in auslandische Waldgebiete 
gemacht und in seinem Waldbau niedergelegt hat. Die Ergebnisse 
seiner Forschungen gingen dahin, daB Entstehen und Gedeihen der 
Pflanze, insbesondere Anbau, Erziehung und Ernte, in erster Linie von 
der Warme des Klimas des Standortes abhangig sind. "Sieht man von 
dem durch die menschliche Gewinnsucht abgemagerten und erschopften 
Boden ab, so kommt der Boden erst als der in zweiter Linie entscheidende 
Faktor in Betracht; bei Klimagleichheit entscheidet der Boden." 

Bei der Beschreibung des Klimas zum Zwecke der Forsteinrichtung 
werden in der Regel die Bezeichnungen der "Anleitung zur Standorts
und Bestandesbeschreibung beim forstlichen Versuchswesen2" zugrunde 
gelegt. Danach wird das Klima gekennzeichnet: Durch die mittlere 
Jabrestemperatur; durch die mittlere Jahresmenge des Niederschlags, 
durch die niedrigste Temperatur im Winter, welche iiberhaupt beobachtet 
worden ist. AuBer den Jahresmitteln sollen, wenn irgendmoglich, 
Temperatur und Niederschlag auch fiir die einzelnen Monate angegeben 
werden. Die Angaben werden in der Regel den Aufzeichnungen der 
nachsten Wetterwarte entnommen. Auch die klimatischen Besonder
heiten, namentlich solche, die starkere Schaden zur Folge haben konnen, 
(Anhang, Frost u. a.) sind anzugeben. Von sehr groBem EinfluB ist die 
Luftbewegung. Die Winde werden unterschieden als starke Winde 
oder Stiirme, welche Bruch und Wurf zu Folge haben, und maBige. 
Erstere sind bestimmend fiir die raumliche Ordnung des Waldes, nament
lich fiir Anhiebe und Schlagfiihrung. Aber auch die maBigen Winde 
sind VOn groBer, frillier vielfach nicht gewiirdigter Bedeutung. Sie 
wirken bei stetigemAuftreten sehr ungiinstig auf die Frische des Bodens 
ein, und miissen, wie die Beschaffenheit der Bestandesrander an vielen 
Orten ersehen laBt, bei der Betriebsregelung ebenso beachtet werden, 
wie die heftiger, aber seltener wirkenden Stiirme. 

Zufolge der klimatischen Bedingungen hat jede Holzart ihr eigen
tiimliches Optimum, das dadurch ausgezeichnet ist, daB die betreffende 
Holzart erstens nachhaltig am meisten Zuwachs erzeugt und zweitens 
am leichtesten und vollstandigsten auf natiirIichem Wege verjiingt 
werden kann. Je weiter ein Standpunkt vom Optimum sich entfernt, 
um so mehr gehen seine Leistungen zuriick. Die eingehendsten Beob
achtungen und Untersuchungen iiber den EinfluB des Klimas auf die 
Entwicklung der Holzgewachse im Einzelstande und in Bestanden sind 
von H. Mayr gemacht und in seinem Waldbau niedergelegt worden. Sie 

1 Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage 1909, 1. Teil, 3. Abschn. 
2 Erste Abteilung, Standortsbeschreibung, B. Klima. 
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erstrecken sich insbesondere auf Masse und Giite des erzeugten Holzes, 
sowie auf die waldbaulichen MaBnahmen, welche zu ergreifen sind, um 
den auf den Ertrag gerichteten Zwecken der Wirtschaft zu geniigen. 

Beziiglich der Massenerzeugung geht der wichtige Satz, den Mayr 
aufstellte, dahin, daB unter Voraussetzung gleicher Bodengiite und eines 
hohen Alters (Umtriebszeit von 80-120 Jahren) die Wachstumsleistung 
eines Baumes am groBten im Optimum sei. Sie nimmt nach dem 
warmeren Klima hin ab, und ebenso nach dem Klima hin, welches 
kiihler ist, als das Optimum. DaB dieselbe Regel auch flir Bestande 
Geltung hat, wird ein naheres Eingehen auf die Wuchsbedingungen und 
das Verhaltnis zwischen den einzelnen Gliedern nicht zweifelhaft er
scheinen lassen. 

Betreffs der Giite des erzeugten Holzes ergeben die meisten der 
betreffenden Untersuchungen, daB die Bedingungen fiir die Erzeugung 
der wichtigsten Eigenschaften des Gebrauchswerts (Vollholzigkeit, Ast
reinheit, Spaltbarkeit, Dauer usw.) im Optimum am giinstigsten liegen 
und VOn da aus mit steigender und sinkender Warme des Klimas ab
nehmen. Insbesondere ist das Verhaltnis der Bestandteile der Jahr
ringe vom Klima abhangig. Je langere Zeit die Holzbildung unter dem 
EinfluB intensiver Sommerwarme erfolgt, um so groBer ist der dichtere 
Teil der Jahrringe, um so groBer das Gewicht, mit dem wichtige tech
nische Eigenschaften im Zusammenhang stehen, um so besser die Be
schaffenheit des Holzes im ganzen. In zu kiihlem Klima iiberwiegt der 
lockere Teil der Jahrringe, oft reifen diese nicht geniigend aus. In einem 
zu warmen Klima erfolgt die Saftbewegung haufig zu friihzeitig. Es 
entstehen dadurch breite Friihlingsschichten, durch die der Wert des 
Holzes im ganzen herabgedriickt wird. Es kommt hinzu, daB in einem 
zu warmen Klima gewisse Schaden der organischenNatur in verstarktem 
MaBe auftreten. 

Unter den waldbaulichen Verhaltnissen, welche zum Klima in Be
ziehung stehen, sind vorzugsweise die Schnellwiichsigkeit in der Jugend, 
das Lichtbediirfnis, die Fahigkeit, geschlossene Bestande zu bilden, und 
die Leichtigkeit natiirlicher Verjiingung hervorzuheben. Das Hohen
wachstum ist nicht nur als Element der Massenerzeugung zu wiirdigen; 
wichtiger ist in waldbaulicher Hinsicht, daB im jugendlichen Hohen
wuchs eine wirksame Waffe im Kampf ums Dasein liegt, den die Holz
gewachse mit Forstunkrautern in anderen schadlichen Einwirkungen 
der organischen und anorganischen Natur zu fiihren haben. Die natiir
liche Verjiingung wird durch die Haufigkeit der Samenjahre sehr er· 
leichtert; ebenso durch die Fahigkeit des Standorts zur Zersetzung der 
Bestandesabfalle, die Bildung VOn Humus und die Mischung desselben 
mit dem Mineralboden. In allen diesen Beziehungen verhalten sich die 
Standortsoptima am giinstigsten. 
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Auf das Verhalten des Standorts, insbesondere des Klimas wurde 
bereits friiher 1 unter Bezugnahme auf die wichtigsten Holzarten hin
gewiesen. Uber die einfluBreichsten Aufgaben der Betriebsregelung 
(Wahl der Holz- und Betriebsart, Begriindung und Erziehung der Be
stande, Feststellung des Umtriebs und des Hiebsatzes) muB ein ein
gehendes Urteil abgegeben werden. Hierzu leisten die jetzt vorliegenden 
Ertragstafeln gute Dienste. Aber gerade wegen ihre Bedeutung fUr die 
Betriebsregelung muB fiir ihre Fortbildung Sorge getragen und von Zeit 
zu Zeit eine sachliche Kritik vorgenommen werden. 

Der beste MaBstab fiir die Leistungsfahigkeit eines Standorts zur 
Holzerzeugung liegt in dem Gesamtzuwachs, der im Laufe einer Um
triebszeit hervorgebracht wird. Nicht nur die Haubarkeitsmasse, sondern 
auch samtliche in der Umtriebszeit erfolgten Vornutzungen sind in die 
hierauf gerichtete Rechnung einzubeziehen. Um die Bonitat des Stand
orts vollstandig darzustellen, darf auch das Reisholz trotz seiner Gering
wertigkeit nicht unbeachtet gelassen werden. Der Durchschnittszuwachs 
wird durch den Zuwachs aller Altersstufen einer regelmaBigen Betriebs
klasse bestimmt, von dem deshalb bei der Beurteilung der Leistungs
fahigkeit des Standorts ausgegangen werden muB. 

Unter den meisten Verhaltnissen wird ein sachgemaBes Urteil aus 
den Normalertragstafeln entnommen werden konnen. Wenn z. B. der 
laufende Zuwachs der Buche auf II. Standortsklasse im 60. Jahr 16,3, 
im 100. Jahr 11,6, im 140. Jahr 9,8 fm betragt, so konnen diese Zahlen 
fiir das Verhaltnis der Leistungen des Standorts in den betreffenden 
Altersstufen unterstellt werden. Sie finden ihre Erklarung in der Ab
nahme der Wuchskraft, der Zunahme der Samenerzeugung und dem 
Eintreten mancher Schaden im hOheren Alter. Ahnliches gilt fiir die 
Fichte, bei der der laufende Zuwachs von 17,6 fm im 60. Jahr auf 9,0 
im 120. Jahr zuriickgeht. Wohl aber machen sich bei der Kiefer starke 
Bedenken in der vorliegenden Richtung geltend. Wenn in den Normal
ertragstafeln der laufende Zuwachs auf II. Standortsklasse im Alter 
von: 

40 
lIU 11,2 

60 
8,2 

80 
7,1 

100 
6,0 

120 
4,4 

140 Jahren 
2,8fm 

angegeben wird, so wird ein sachkundiger Vertreter ein solches Verhalt
nis nicht als normal anerkennen. Weder physiologische, chemische 
und physikalische Gesetze noch die Regeln des Waldbaues konnen es 
gerechtfertigt erscheinen lassen, daB ein Standort nur ein Viertel der 
Holzmasse erzeugt, zu deren Hervorbringung er fahig ist. 

2. Boden. Unter gegebenen klimatischen Verhaltnissen ist der 
Boden der ausschlaggebende Produktionsfaktor. Da die Leistung des 

1 1m ersten Teile dieser Schrift, 1. Abschn., B. I-IV. 
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Bodens meist von vielen Eigenschaften desselben abhangig ist, so ist 
es nicht zulassig, bestimmte, auf einzelne Eigenschaften begriindete 
Theorien iiber seine Leistung aufzustellen. GemaB den Aufgaben del' 
Betriebsregelung hat man den Blick auf die chemischen und physi
kalischen Eigenschaften, auf den Humusgehalt und den Bodenuberzug 
zu richten. 

Die Frage nach del' Bedeutung del' chemischen und physikalischen 
Eigenschaften des Bodens fiir die Waldbaume ist in del' forstlichen 
Literatur sehr verschieden beantwortet. Von del' einen Seite wird darauf 
hingewiesen, daB del' Bedarf del' Holzgewachse an Mineralstoffen sehr 
gering sei und daB daher del' chemische Gehalt auch bei del' Bonitierung 
des Bodens keine hervorragende Rolle spielen kOlllle. Hierauf fuBend 
stellte G. Heyer in seiner Bodenkunde den Satz auf: "Die wichtigsten 
Faktoren del' Bodengiite sind Feuchtigkeit, Tiefgriindigkeit, Lockerheit 
und Humushaltigkeit." W. Schiitze untersuchte verschiedene Boden 
erster bis fiinfter Klasse von Diluvialsand del' norddeutschen Ebene und 
fand, im Gegensatz zu Heyer, daB fUr die Leistung del' norddeutschen 
SandbOden del' Mineralstoffgehalt von ausschlaggebender Bedeutung 
seL GewiB ist man berechtigt, aus dem geringen Bedarf del' Holzgewachse 
an Kali, Kalk, Phosphor u. a. Mineralstoffen auf die Geniigsamkeit del' 
Holzarten zu schlie Ben, die namentlich aus einem Vergleich des chemi
schen Gehalts des Holzzuwachses mit dem Gehalt del' wichtigsten land
wirtschaftlichen Gewachse (Getreide, Kartoffeln, Riiben usw.) sehr auf
fallend hervortritt. Allein die meisten chemischen Elemente, in erster 
Linie del' Kalk, wirkten doch in starkerem MaBe auf die Leistung des 
Bodens, als dem Bedarf del' Baume zur Holzbildung entspricht. Sehr 
sachgemaB hat Erdmann! das Verhaltnis del' chemischen und physi
kalischen Eigenschaften des Bodens in bezug auf den Zuwachs darge
stellt, indem er ausfiihrt: "In den physikalisch-biologischen Faktoren 
- Feuchtigkeit, Durchliiftung, Lockerheit, Tatigkeit, Warme, liegt das 
Schwergewicht del' Beeinflussung des Holzpflanzenwuchses durch die 
Eigenschaften des Bodens, nicht im Gehalt an mineralischen Nahrstoffen, 
del' ... fiir sich allein sehr wenig imstande ist, die Produktionsleistung 
eines Bestandes groBer odeI' geringer zu gestalten." Wie sich dies nun 
abel' auch verhalten mag - es kallll nicht wohl einem Zweifel unter
liegen, daB die Tatigkeit del' Forstwirte auf dem vorliegenden Gebiet 
weit mehr AnlaB gibt, auf den Zustand des Bodens hinsichtlich seiner 
physikalischen als seiner chemischen Eigenschaften einzuwirken: Die 
Tiefgriindigkeit wird durch die Erhaltung aller organischen Stoffe, die 
dem Boden beim natiirlichen WachstumsprozeB zuflieBen, gehoben; 
die Frische durch die Art del' Schlagstellungen und die Leitung des Was
sers von feuchten nach trockenen Stellen verbessert. Die Lockerheit 

1 Die nordwestdeutsche Heide in forstlicher Beziehung 1907. 
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wird giinstig beeinfluBt durch organische Abfalle jeder Art, durch 
Schutz der Bestandesrander gegen die aushagernde Wirkung der Sonne 
und des Windes und durch tunlichste Erhaltung bodenschiitzender 
Unterstande. "Obrigens stehen die chemischen und physikalischen Eigen. 
schaften des Bodens nicht in einem Gegensatz. "DaB in vielen Fallen 
eine gewisse Beziehung zwischen Mineralstoffgehalt und Ertragsklasse 
in Erscheinung tritt, erklart sich dadurch, daB dem chemischen Ver. 
hiiltnis des Bodens vielfach, freilich nicht immer die physikalischen mit 
bestimmen und somit indirekt oft wirksam werden konnen." (Erd. 
mann.) 

Die Eigenschaften des Mineralbodens sind dem wirtschaftenden 
Forstmann im wesentlichen gegeben. In weit hoherem MaBe kann von 
ihm auf die Humushaltigkeit des Bodens und die ihn bedeckenden Stand· 
ortsgewachse eingewirkt werden. Es ist ein besonderes Verdienst von 
Pfeil, die Bedeutung der Humushaltigkeit des Bodens, in erster Lime 
des im Osten Deutschlands vorherrschenden Sandbodens, erkannt und 
auf Grund reicher Beobachtungen und Erfahrungen in seinen Schriften 
dargelegt zu haben. In dem bedeutendsten Werk, das er hinterlassen 
hat, hebt er den EinfluB des Humus wieder und wieder hervor. Noch 
jetzt sind seine Ansichten sehr beachtenswert, wenn fum auch eine 
strenge auf Untersuchungen beruhende Behandlung fern lag. 

Als Mittel, den Boden gegen die Abnahme des Humus zu schiitzen, 
werden von Pfeil folgende bezeichnet: 1. Der Anbau reichbelaubter 
HoIzarten, 2. Die Erziehung des HoIzes in geschlossenem Stande, 
3. Vermeidung hoher Umtriebe ohne Sorge fiir Bodenschutz, 4. Ver· 
meidung friiher starker Durchforstungen, 5. Baldiger Anbau nach der 
AbhoIzung. ("Der AbhoIzung jeder Flache muB der Anbau mit vollen 
geschlossenen Bestanden auf dem FuBe folgen, um die Zeit, wo die 
Humuserzeugung unterbrochen wird, moglichst abzukiirzen. ") 

So sehr man auch die Bedeutung des Humus fiir den Bodenzustand 
und die Holzmassenerzeugung anerkennt, so darf man doch nicht die 
Ansicht vertreten, als sei durch die Art der Wirtschaftsfiihrung stets 
ein moglichst hoher Humusgehalt des Bodens anzustreben. Bei den hier· 
her gehorigen Fragen kommt es nicht nur auf die Masse der organischen 
Stoffe an, die den Boden durch den jahrlichen Abfall von Blattern, 
Nadeln, Reis usw. zugefiihrt werden, sondern auch auf die Lagerung 
dieser Stoffe, die Schnelligkeit und den Grad ihrer Zersetzung und 
ihre Mischung mit dem Mineralboden. Von wesentlichem EinfluB sind 
hierbei stets die klimatischen Faktoren, unter denen der ProzeB der 
Humusbildung vor sich geht. Wo diese Faktoren ungeniigend sind, 
insbesondere in kiihlen und nassen Lagen erfolgt die Anhaufung der 
genannten Stoffe in starkerem Grade als dem vermindernden EinfluB, 
welcher durch die Zersetzung bewirkt wird, entspricht. Die Folge davon 
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ist, daB sich starkere Schichten unvollkommen zersetzten Humus an
haufen. Solche dem Boden auflagernden Schichten verhalten sich in 
chemischer und physikalischer Beziehung ungiinstig. Durch die sich 
bildenden Humussauren werden die oberen Bodenschichten ausgewa
schen; das Porenvolumen wird verringert, der Gehalt des Bodens an 
atmospharischer Luft wird kleiner; das organische Leben im Boden 
verkiimmert oder wird ganz aufgehoben. 

Ganz anders liegen die VerhaItnisse, wenn die Zersetzungsfaktoren, 
Warme, Sauerstoff, Feuchtigkeit gehorig auf den Boden einwirken kon
nen. Der unter den EinfluB dieser Faktoren sich bildende, milde, mit 
dem Mineralboden gemischte Humus wirkt in chemischer Beziehung 
giinstig, weil er die zur Holzbildung notigen Stoffe in zuganglicher Form 
enthalt. In noch hoherem Grade wirkt er auf die physikalischen Eigen
schaften des Bodens. Feste Bodenarten werden durch Humusbeimi
schung gelockert, lose (SandbOden) durch sie bindiger gemacht; in 
beiden Fallen wird die Kriimelung gefordert. 

Da auf guten Boden einerseits mehr Humusstoffe erzeugt und der 
Bodenbildung zugefiihrt werden, andererseits die den Humus vermin-
dernde Zersetzung schneller vor sich geht, als auf geringem, so ist es 
erkliirlich, daB iiber das Verhaltnis von Humus und Bodengiite haufig 
abweichende Ansichten bestanden haben und noch bestehen. In Ra
manns l Bodenkunde wird der Satz ausgesprochen, daB die besten Wald
bOden in der Regel arm an Humus sind. Er teilt unter Bezugnahme 
auf die friiheren Untersuchungen von Schiitze ein Beispiel mit, wonach 
der Gehalt des untersuchten Diluvialsandes an Humus 

auf I II III IV V Standortsklasse 
0,9 0,6 1,8 1,5 1,4% 

betragt. Das Maximum an Humus liegt hiernach auf der mittleren 
Standortsklasse vor und fallt von dieser nach beiden Seiten. Andererseits 
wird es aber auch als richtig angesehen, daB der Forstmann aIle MaB
nahmen bevorzugt, durch welche der Humusgehalt befordert werden 
kann. 

Mit dem Humus des Bodens, sowie in seinen chemischen und physi
kalischen Eigenschaften stehen auch die Standortsgewachse, die den 
Boden bekleiden, im Zusammenhang. Sie verleihen ihm ein bestimmtes 
Geprage und geben gewisse fUr die Betriebsregelung wichtige Eigenschaf
ten am schnellsten zu erkennen. Am bestimmtesten treten die den Typus 
des Waldbodens kennzeichnenden Merkmale in Waldern hervor, die 
ihren urspriinglichen Charakter bewahrt haben. Es ist deshalb auch 
sehr bezeichnend, daB die nordischen Fachgenossen den Waldtypen am 
meisten A.ufmerksamkeit geschenkt haben. Caj ander2 hat das Wesen 

1 Ramann: Forstliche Bodenkunde und Standortslehre, § 89: Der Humus. 
2 Wesen und Bedeutung der Waldtypen 1927, S.35£f. 
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und die Bedeutung der Waldtypen wiederholt zur Darstellung gebracht. 
Er unterschied fiir Fimlland folgende typische Gruppen: 1. Die 
Klasse der Heidewalder (Flechtentyp, Heidelbeerflechtentyp, Heide
krauttyp usw.). 2. Die Klasse der frischen moosreichen Walder (Dick
moostyp, Heidelbeertyp usw.). 3. Die Klasse der Hainwalder (Farn
typ u. a.). 4. Die Klasse der Bruchmoorwalder. 5. Die Klasse del' 
Reisermoorwalder. 

Die in Finnland bezuglich der Unterscheidung von Waldtypen aus
gefiihrten Arbeiten haben auch in Deutschland verdiente Beachtung 
gefunden. Abweichungen in bezug auf die Bildung und Anwendung 
typischer Waldformen treten hier jedoch zufolge mancher Verschie
denheiten ein, die nach der Natur der Lander und der Geschichte der 
Bodenkultur beiderseits vorliegen. In der Sandebene Norddeutschlands 
kommen weitgehende Unterschiede im Typus vor, je nachdem der Un
tergrund aus Sand, Lehm, Mergel oder Ton besteht. In alten Kultur
landern sind ferner durch den EinfluE menschlicher Tatigkeit starke 
Veranderungen in den Waldtypen herbeigefiihrt. 

In den deutschen Staatswaldungen wurden in der neueren Zeit die 
Standortsbeschreibungen meist nach der Anleitung fiir das forstliche Ver
suchswesen von 1908 ausgefiihrt. Danach wird del' Boden bezeichnet: 
1. als nackt oder offen, wenn der Mineralboden frei zutage liegt; 2. als 
bedeckt, wenn die Bodendecke aus der Bodenstreu besteht; 3. als 
benarbt, wenn ibn die Bodenflora nur locker bedeckt; 4. als verwildert, 
wenn ihn die Bodenflora vollstandig verschlieBt und stark durchwurzelt. 
Fiir die langste Zeit des Bestandeslebens entspricht der bedeckte Boden
zustand den Aufgaben der Wirtschaft am besten. Fiir die Fahigkeit 
der natiirlichen Verjungung ist der benarbte Boden charakteristisch. 
Der verwilderte Bodenzustand ist moglichst binten zu halten. 

Als Gewachse, die die herrschende Bodenflora bilden, bezeichnet die 
Anleitung: a) Straucher und strauchartige Holzgewachse; b) Kraut
artige Blutenpflanzen; c) farnartige Gewachse; d) Graser, und zwar 
breitblattrige, saftige Graser und schmalblattrige Angergraser; e) Moose 
Astmoose, Haftmoose, Poistermoose und Torfmoose); £) Beerkrauter; 
g) Heide; h) Flechten. 

Als Endergebnis der hier nur kurz angedeuteten Betrachtungen 
wird gesagt werden diirfen, daB die wichtigsten Bestimmungen fiir die 
Richtung, welche durch die Wirtschaftsplane eingeschlagen werden 
soIl, zu den beiden Faktoren des Standorts, Klima und Boden, in Be
ziehung gesetzt werden mussen. Insbesondere ist die Wahl der Holz
arten, die Art und der Grad ihrer Mischung, ihre Pflege, Lauterung und 
Durchforstung von den wesentlichsten Eigenschaften des Klimas und 
Bodens abhangig. Hieraus folgt weiter, daB den beiden Faktoren des 
Standortes, bei der Betriebsregelung eine sehr eingehende Begrundung 
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und eine Nachweisung ihrer Besonderheiten gegeben werden muB. 
Die waldbaulichen Verhaltnisse, die im Standort ihre wichtigste 
Grundlage haben, schneiden viel tiefel' in den Kern und das Wesen 
der Wirtschaftsplane ein, als manche anderen Materien, die seither 
haufig die Zeit des Forsteinrichters iiber Gebiihr in Anspruch ge
nommen haben. 

2. Die Bildung der Standortsklassen. 

Die Bildung der Standortsklassen ist hauptsachlich zur Begriindung 
der forsttechnischenMaBnahmen, die im Wirtschaftsplan vorgeschrieben 
werden, und als Grundlage fiir die Berechnung von Vorrat und Zuwachs 
erforderlich. Wie auf allen Gebieten der Bodenkultur so liegt auch in der 
Forstwirtschaft der beste MaBstab fiir die Bonitat des Standortes in 
der Menge von Produkten, welche in einer bestimmten Zeit auf ihm er
zeugt werden konnen. Da die Bewirtschaftung des Waldes im GroB
betrieb nicht auf einzelne Bestande, sondern auf eine Summe von Be
standen bezogen wird, so ist nicht der laufende Zuwachs einer bestimm
ten Altersstufe, sondern der Durchschnittszuwachs, der sich auf eine 
gegebene Flache oder ein bestimmtes Alter bezieht, der Bonitierung 
zu Grunde zu legen. Auch der so verstandene Durchschnittszuwachs 
kann verschieden aufgefaBt - er kann auf Derbholz beschrankt oder 
auch auf das Reisholz ausgedehnt werden. 

Wichtiger ist die Frage, ob sich der den MaBstab der Nutzung bil
dende Durchschnittszuwachs auf die sogenannte Hauptnutzung (Hau
barkeits- oder Endnutzung) beschranken oder ob er auch die Vor
nutzungen, welche im Wege der Durchforstung oder als zufallige Nut
zungen erfolgen, umfassen solI. Lange Zeit spielten die Durchforstungen 
als Elemente des Ertrags wegen des ungeniigenden Aufschlusses der 
meisten Waldungen und des Mangels an Beforderungsmitteln eine un
bedeutende Rolle. Fiir den jetzigen Stand der Forstwirtschaft laBt sich 
jedoch die AuBerachtlassung del' Vorertrage bei den Zuwachs und Er
trag betreffenden Fragen nicht rechtfertigen. Die Vornutzungen haben 
fiir den Fortschritt der forstlichen Technik und der besseren Verwer
tungsmoglichkeit, namentlich auch der geringeren Sortimente, eine weit 
groBere Bedeutung erhalten, als es in der Zeit extensiver Betriebs
fiihrung der Fall war. Die Ertragsstatistik laBt dies iiberall erkennen. 
Nach den Ertragstafeln von Schwappach (1902) betragt der Anteil der 
Durchforstungen am Gesamtertrag: 

Bei der Fichte (III. Standortskl.) fiir u = 60 
29,4 

Bei der Buche (III. Standortskl. A) fiir u = 80 
46,0 

80 
38,2 
100 
55,3 

100 
46,1 
120 
60,6 

120 
52,3% 
140 
64,5% 
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Auch bei den Tafeln von Gehrhardt1 iibertrifft die Masse der Vor
ertrage den Endertrag. 

Wenn die V orertrage der wirklichen Bestande gegeniiber den Zahlen 
der Normalertragstafeln auf wesentliche Abweichungen zeigen, so sind 
sie doch bedeutend genug, um bei der Bestimmung des Ertrags beachtet 
zu werden. Der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs fiir sich ailein ist 
kein MaBstab der Bonitat. Er verandert sich in starkem MaBe ledig
lich infolge des Grades der Durchforstungen und unabhangig von posi
tiven Zuwachsleistungen. Schwach gefiihrte Durchforstungen haben 
einen hoheren Haubarkeitsdurchschnittszuwachs zur Folge als solche, 
die auf die hochste Wertleistung gerichtet sind. Die Fahigkeit eines 
Standortes, einen bestimmten Ertrag hervorzubringen, wird nur durch 
den Gesamtzuwachs nachgewiesen, nicht aber ausschlieBlich durch den
jenigen Teil desselben, welcher in den bleibenden Bestand iibergegangen 
ist und erst am SchluB der Umtriebszeit zur Nutzung kommt. Ebenso 
miissen aile okonomischen und wirtschaftspolitischen Verhaltnisse, die 
fiir den Ertrag und die Betriebsfiihrung von EinfluB sind, auf den Ge
samtzuwachs bezogen werden. 

Bei der Wiirdigung der ZugehOrigkeit der Ertragsanteile ist ferner 
zu beriicksichtigen, daB eine strenge Durchfiihrung der Trennung von 
Haupt- und Vorertragen, trotz der von manchen Forstverwaltungen 
gegebenen Vorschriften in vielen Fallen nicht einwandfrei bew.irkt 
werden kann. Zwischen einem Buchenvorbereitungsschlag, der als 
Hauptnutzung gebucht wird, und einer kraftig, nach dem Muster der 
Ertragstafel A von Schwappach durchfiihrten Durchforstung besteht 
kein wesentlicher Unterschied. Ebenso verhalt es sich bei den Lich
tungen verschiedener Grade, die namentlich bei Kiefer und Eiche von 
Bedeutung sind, die Schlagstellungen gehen hier ganz allmahlich in
einander iiber. Auch manche Schaden der Natur gestatten namentlich, 
wenn sie wiederholt auftreten, keine scharfe Unterscheidung. 

Die Einbeziehung der Vorertrage in die Nachweise der Ertrags
leistung iibt auf die Wirtschaftsfiihrung im allgemeinen einen konser
vativen EinfluB aus. Nach den Ertragstafeln von Schwappach tritt 
z. B. der Hochstbetrag der Durchschnittszuwachs fiir die Fichte auf 
III. Standortsklasse bei Beschrankung auf den Endertrag schon im 
65. und 70. Jahre ein, bei Einbeziehung der Vorertrage erst im 95. Jahre. 

Bei einem Blick auf die Menge der Bestimmungsgriinde fiir die Stand
ortsgiite tritt die Frage in den Vordergrund, ob es zulassig oder empfeh
lungswert ist, die von so vielen Faktoren abhangige Bonitat in einer 
beschrankten Zahl von Klassen zum Ausdruck zu bringen. Wieder
holt sind gegen die iibliche Funfzahl Einwendungen erhoben worden. 

1 ErtragstafeJn fiir reme u. gleichartige Hochwaldbestande, 2. Auf I. 1930. 
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Schon H. Cotta schIug vor, daB man die denkbar niedrigste Leitung 
eines Standorts mit 0, die hochste mit 100 bezeichnen solle. Innerhalb 
dieses weiten Rahmens konnten dann alle vorkommenden Verschieden· 
heiten eine Stelle finden. Den gleichen Gedanken sprach spater Borg. 
grevel aus; man konne gerade so gut und gerade so wenig 100 oder 
1000 unterscheiden wie 3 oder 5. 

Die Tatsache der unendlichen Mannigfaltigkeit organischer Bildungen 
ist nun aber keine besondere Eigentiimlichkeit der Forstwirtschaft. 
Sie ist allen Zweigen der organischen Natur, allen physischen und gei. 
stigen Wachstumsvorgangen, allen wirtschaftlichen und politischen 
Gestaltungen eigentiimlich. So wenig man sich aber auf anderen Ge· 
bieten wegen der Menge von Verschiedenheiten abhalten laBt, eine be· 
schrankte ZahI von Klassen zu bilden, kann diese Mannigfaltigkeit in 
der Forstwirtschaft als ein Gegensatz zur Bildung einer beschrankten 
KlassenzahI angesehen werden. 

Das hier ausgesprochene Prinzip, daB der Gesamtzuwachs an Haupt. 
und Vornutzungen, Grundlage und MaBstab des forstlichen Ertrags 
bilden soIl, ist der neueren Zeit am bestimmtesten von der Badischen 
Forsteinrichtung2 vertreten worden. Die zahIenmaBigen Bonitaten 
stimmen hier mit dem durchschnittlichen Gesamtzuwachs (d G z) im 
100. Jahre uberein. Bei der Buche ist 

fiir die 3. 
dGz = 3 

4. 
4 

5. 
5 

6. 
6 

. . . 11. Standortsklasse 
11fm 

Bei der Fichte werden die Klassen mit 2 fm Ertragsdifferenz gebildet. 
Es ist auf 

4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. Standortsklasse 
dGz= 4 6 8 10 16fm 

Trotz der Richtigkeit und Einfachheit der in den badischen Hills· 
tafeln ausgesprochenen Grundgedanken wird eine allgemeine Anwen· 
dung dieses Verfahrens voraussichtlich auf Widerstand stoBen. Es ist 
wiinschenswert, daB auf dem Gebiete der Bonitierung eine einheitliche 
Regelung durch Vereinigung der Vertreter des Forsteinrichtungswesens 
angebahnt und eingefiihrt wird. In der seitherigen deutschen Praxis 
ist es ziemlich allgemein ublich geworden, da13 die Bonitaten eines Waldo 
gebietes fiir die Hauptholzarten nach fiinf Klassen gesondert werden, 
von denen die erste die beste, die fiinfte die geringste ist. 

Der einfachste MaBstab fiir die Gute des Standorts ist die Hohe. 
Sie kann zwar nicht in scharfstem Sinne als ein MaBstab der Lei. 
stungsfahigkeit geIten. Dieser liegt vielmehr im Massenzuwachs, der 

1 Forstliche Blatter 1878, S. 263ff.; Forstabschatzung 1888, S. 89. 
2 Hilfstafeln fiir Forsttaxatoren, herausg. von der Forstabteilung des Finanz· 

ministeriums 1924. 
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wenigstens im regelmaBigen Hochwald, spater als die Hohe kulminiert 
und auch spater wieder abnimmt. Auch sind die Wachstumsbedingungen 
und die von ihnen abhangigen Kronen- und Stammbildungen von Ein
fluB. FUr die meisten Zwecke der Forsteinrichtung, insbesondere fiir 
den regelmaBigen Hochwald ist jedoch die Hohe als MaBstab del' Stand
ortsbonitat genugend. 

II. BestandesverhaItnisse. 
1. Beschreibung. 

Ein Blick in die Wirtschaftsplane, die in den groBeren deutschen 
Staaten im Laufe des 19. Jahrhunderts zur Anwendung gelangt sind, 
zeigt, daB bei der Darstellung der Bestande sehr verschieden verfahren 
ist. Zunachst wurden die Beschreibungen meist sehr ausfiihrlich ge
macht, einer eigentlichen Beschreibung entsprechend. Spater wurden 
sie wesentlich vereinfacht, in der richtigen Erkenntnis, daB der Be
schreibung der einzelnen Bestande eine allgemeine Darstellung del' Be
standesverhaltnisse fiir ganze Reviere oder Betriebsverbande voraus
zugehen habe. Fur die Zwecke der Statistik und Geschichte erschien es 
abel' wiinschenswert und dem Fortschritt forderlich, daB fiir jede stan
dige Wirtschaftsfigur ein besonderes Blatt in groBerem MaBstab angelegt 
wurde, welches unter Beifugung eines Kartenauszuges eine eingehende 
Beschreibung erhielt. So bestand fiir PreuBen schon seit langerer Zeit 
eine dahingehende Bestimmung durch die AnIeitung zur Fiihrung des 
Hauptmerkbuches (frUber Taxationsnotizenbuches), welches eine Revier
geschichte bilden sollte, aus der die Veranderungen del' forstlichen Ver
haltnisse, sowohl der ganzen Oberforsterei als wer einzelnen Teile 
ersehen werden konnten. FUr Bayern, Wurttemberg, Baden und andere 
deutsche Staaten sind entsprechende Bestimmungen getroffen. 

In del' neueren Zeit wurde seitens del' Vertreter der forstlichen Ver
suchsanstalten die oben genannte Anleitung zur Standorts- und Be
standesbeschreibung ausgearbeitet. Als die wichtigsten Gegenstande, 
auf welche sich die Bestandesbeschreibung erstrecken soIl, werden hier 
die nachfolgenden angegeben: Zunachst die Holzart. Je nach dem 
Auftreten einer odeI' :m.ehrerer Holzarten im einzelnen Bestand werden 
reine und gemischte Bestande unterschieden. Als gemischt gelten solche 
Bestande, in welchen neben der Hauptholzart noch eine zweite Holzart 
zu wenigstens 5%, bemessen nach der Stammgrundflache, vertreten ist. 
Auch die Art del' Misch ung muB in der Beschreibung angegeben werden. 
Hinsichtlich del' Betriebsarten sind die iiblichen Unterscheidungen: 
Hochwald, Plenterwald, Mittelwald, Niederwald zu treffen. Die En t
stehung der Bestande muB besonders hervorgehoben werden, wenn sie 
auf den Bestandescharakter EinfluB hat und mit Sicherheit zu erkennen 
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ist. Die SteUung der Bestande wird durch entsprechende Eigenschafts
worter (gedrangt, geschlossen, licht, raumlich usw.) bezeichnet. Das MaG 
des Schlusses wird durch Angabe der Stammgrundflache oder durch 
das Verhaltnis eines vorliegenden zu einem normalen Bestand (durch 
den Vollertragsfaktor) ausgedriickt. Unvollkommenheiten des Schlusses 
werden als Lucken, Fehlstellen, Raumden oder BloGen bezeichnet. 
Wesentliche Eigentiimlichkeiten, Krankheiten, Fehler u. a. sind be
sonders hervorzuheben. 

Am meisten Bedeutung ffir die Aufstellung der Betriebsplane und 
die Richtung, welche bei der Wirtschaftsfiihrung in Zukunft eingehalten 
werden soIl, muG dem Alter beigelegt werden. Dieses ist deshalb bei 
der Beschreibung der einzelnen Bestande und zu ihrer Zusammen
fassung und den Abschlussen der Betriebsverbande sorgfaltig zu unter
suchen und darzustellen. 

Die alteren Forstwirte (vor G. L. Hartig und H. Cotta) ordneten die 
Bestande nach naturlichen Alterstufen. Sie waren, wenn sie in Zahlen 
angegeben wurden, nach ungleichen Abstufungen gebildet. So unter
schied Oettelt ffir Nadelholzhochwald 8 Altersklassen: 1. Haubares 
Holz, uber 75jahrig; 2. Mittelholz, 55-75jahrig; 3. gereinigte Holzer, 
40-55jahrig; 4. Stangenholz, 24-40jahrig; 5. junges Dickicht, 12 bis 
24jahrig; 6. Junger Wuchs, unter 12 Jahr alt; 7. Hoffnung gebende 
Schlage; 8. Schlage, die keine Hoffnung geben - von Wedell bildete 
meist nur wenige, ungleich abgestufte Altersklassen; ffir Nadelholz 
waren dieselben: 1. Bau- und Nutzholz oder auch haubares Holz; 
2. anwachsendes Holz von 20-50 Jahren; 3. junger Anwuchs, unter 
20 Jahren; 4. ledige Flecke, so zu kultivieren. Auch Hennert, Maurer, 
Schilcher u. a. verfuhren ahnlich. 

Ein Fortschritt, der ffir die praktische Betriebsregelung in der Folge
zeit (wahrend des ganzen 19. Jahrhunderts) von Bedeutung werden 
sollte, wurde dadurch herbeigefiihrt, daB die Methode des Fachwerks 
mehr und mehr zur Anwendung gelangte. Hierbei wurde ein Einrich
tungszeitraum, meist gleich der Umtriebszeit, festgesetzt, der in Perioden 
von gleicher Lange eingeteilt wurde. Es lag nahe, auch die Altersklassen 
nach denselben meist 20jahrigen Abstufungen zu bilden. Die tatsach
lichen VerhaItnisse wurden durch eine alIe Bestande eines Reviers oder 
Revierteils umfassende Altersklassentabelle dargestellt. Das Ziel der 
Wirtschaft war auf ein normales Altersklassenverhaltnis gerichtet, das 
aus dem Umfang der Altersstufe zur Umtriebszeit hervorging. Meist 
wurden die Altersklassen ffir die Hauptholzarten gesondert dargestellt. 

Einem einwandfreien Nachweis der Altersklassen stente die Ungleich
altrigkeit der Bestitnde, welche infolge der friiheren Plenter- und Mittel
waldwirtschaft haufig vertreten war, Schwierigkeiten entgegen. Die 
Ungleichaltrigkeit tritt entweder in der Art ein, daB zwei oder mehrere 
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Altersklassen scharf voneinander getrennt vorkommen oder so, daB 
mehrere Altersklassen eine Einheit in bezug auf das Alter bilden sollen. 
Bei den scharf getrennten Klassen wurden in der Regel zwei verschiedene 
Alter in die Plane eingesetzt. Am. meisten Bedeutung hat die mehrstufige 
Bestandesbildung bei den in der Verjiingung begriffenen Bestanden. 
Hier wurde friiher so verfahren, daB die betreffenden Bestande entweder 
ganz dem AlthoJz oder ganz dem Jungholz zugeteilt wurden. Allmahlich 
bildete sich aber die dem natiirIichen Verhalten am besten entsprechende 
Methode aus, daB diese Bestande, je nach ihrer Beschaffenheit zum Teil 
der Altholz-, zum Teil der Jungholzklasse zugewiesen wurden. Beim 
Lichtungsbetrieb mit Unterbau wurden die Bestande nach dem Altholz 
in die Plane eingetragen. Gehen dagegen die Alter verschiedener Be
standesgIieder allmahlich ineinander iiber, so muB in der Regel ein 
mittleres Alter eingesetzt werden, das entweder gutachtIich oder mittels 
einer Formel bestimmt wird. 

Wichtiger als die formalen Bestimmungen iiber die Bildung und 
Buchung der Altersklassen ist die Frage, ob bei der Wirtschaftsfiihrung 
eine Zunahme der Gleichaltrigkeit (bzw. der Gleichheit in bezug auf die 
Schlagstellung iiberhaupt) erstrebt, oder ob eine umgekehrte Richtung 
eingeschlagen werden solI. Bei den alteren Vertretern, in erster Linie 
bei G. L. Hartig, war das Ziel der Wirtschaft, nachdem der Mittel
und Plenterwald aufgegeben waren, auf eine mogIichst gleichmaBige 
Bestandesbildung gerichtet. Es wurden groBe Schlage zu gleicher Be
handlung herangezogen. Die SteUung der zu verjiingenden Bestande 
sollte tunlichst gleichmaBig erfolgen, und zwar so, daB sich die Kronen 
der Mutterbaume beinahe beriihrten, oder nur wenig voneinander ent
fernt bIieben. Grebe iibertrug das Prinzip der Gleichheit besonders 
auf den Jungwuchs. Er gab die Vorschrift, daB bei der Fiihrung der 
Lichtschlage nicht die starksten, sondern die zuriickgebIiebenen Teile 
der Verjiingung durch die SchlagsteUung im Wuchse gefOrdert werden 
soUten. Borggreve untersuchte die Wirkungen der Beschirmung in 
bezug auf Sonne, Niederschlage, Unkrauterwuchs, Wind u. a. und kam 
zu dem Ergebnis, daB der von G. L. Hartig vertretene gleichmaBige 
Schirmschlag als die beste Form der Verjiingung im Hochwald anzu
sehen sei. 

Trotz der groBen Bedeutung, die G. L. Hartig und seine Nachfolger 
fiir die Forstwirtschaft gehabt haben und behalten werden, darf man die 
Mangel nicht iibersehen, die seine allgemeinen Verjiingungsregeln in 
Verbindung mit dem spaten Beginu und der schwachlichen Ausfiihrung 
der Durchforstungen fiir die Geschichte der Walder des 19. Jahrhunderts 
gehabt haben. Die Bestande aus Naturverjiingungen waren meist sehr 
stammreich, bis zu einem weit hoheren Alter, als es fiir die Erziehung 
erwiinscht War. Stockausschlage, Vorwiichse, und andere schlechte 

Martin, Geschichtliche Methode. 14 
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Bestandesglieder wurden zu spat aus den Bestanden entfernt. Die Durch· 
messer blieben infolge der groBen Bestandesdichte schwach, dadurch 
wurde die Menge und Beschaffenheit der Nutzholzerzeugung beein
trachtigt. Die Kronen riickten zu schnell nach oben und blieben zu 
schmal, wodurch die Widerstandsfahigkeit gegen manche Schaden der 
anorganischen Natur beeintrachtigt wurde. Der Boden blieb oft langer 
und starker mit einer r~inen Laubdecke versehen, als es fiir die natiir
liche Verjiingung erwiinscht ist. Es war daher natiirlich, daB in der 
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts eine Reaktion gegen die Wirtschafts
fiihrung Hartigs eintrat. Als einer der starksten Gegner des geschlossenen 
gleichaltrigen Hochwaldes trat G. Wagener auf, der die hohere Lei
stungsfahigkeit des gleichaltrigen dichtgeschlossenen Hochwaldes be
stritt. EinfluBreicher auf die Entwicklung der neueren Forstwirtschaft 
war K. Gayer durch seine auf Herstellung gemischter Bestande ge. 
richtete Fiihrung der Verjiingungsschlage. Aus den meisten nach 
G. L. Hartig bewirkten Verjiingungen sind, namentlich bei der BIJ.che, 
reine Bestande hervorgegangen, wahrend seit K. Heyer "und Gayer 
das Ziel der Wirtschaft mehr und mehr auf gemischte Bestande ge
richtet werden sollte. In der Forstgeschichte dieses Jahrhunderts er
hielten die MaBnahmen der Praxis und die Arbeiten der Versuchsan. 
stalten wesentlichen EinfluB auf die Stellung der Bestande, nicht nur 
auf die Grade der Bestandesdichte sondern auch auf die Frage der 
Gleichheit oder Ungleichheit der Bestandesbildung. Es wiirde zu weit 
fiihren, hier auf einzelnes einzugehen. Nur kurz moge auf die im vorigen 
Abschnitt hervorgehobenen Durchforstungsverfahren hingewiesen 
werden. 

Bei jeder Bestandesbeschreibung ist es Aufgabe -des Taxators, sich 
ein Urteil zu bilden, sowohl iiber die Grade des Bestandesdichte und die 
Veranderungen, welche in dieser Beziehung im Laufe der nachsten 
Wirtschaftsperiode herbeigefiihrt werden sollen, als auch iiber das Be
streben nach Gleichheit und Ungleichheit in den einzelnen Bestandes
teilen mit Riicksicht auf die etwa vorkommenden Verschiedenheiten 
nach Holzarten und Altersklassen. Allgemeine Geltung hat der Grund
satz, daB Extreme jeder Art bei den Vorschlagen iiber die Gestaltung der 
Bestande vermieden werden sollen. Mit jeder waldbaulichen Richtung 
konnen positive und negative Wirkungen verbunden sein. Den nach
teiligen Folgen, welche oben an die von G. L. Hartig, Grebe, Borggreve 
aufgestellten Lehren gekniipft wurden, steht als positives Moment der 
Umstand gegeniiber, daB bei ihrer Ausfiihrung der Boden in gutem 
Zustand erhalten und die Holzmassenerzeugung in einem Grade ge
fordert wird, wie es auf anderem Wege nicht moglich ist. 

In bezug auf die Lichtholzarten verhalt es sich umgekehrt. Die Tat
sache, daB die Lichtholzarten, in erster Linie die Eiche, aus vielen Laub-
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holzforsten, wo sie unter Herrschaft von Mittel- und Plenterwald die ihr 
entsprechenden Wuchsbedingungen fand, verschwunden sind, beweist, 
daB zu ihrer Erhaltung und Einfiihrung andere Bedingungen hergestellt 
werden miissen, als dies in den meisten groBen Waldgebieten geschehen 
ist. Nicht die Gleichheit der Schlagstellungen ist das Mittel zur Er
haltung der lichtbediirftigen Holzarten, sondern ihre Begiinstigung durch 
Gewahrung einer ihnen geniigenden Lichtzufuhr, wie es auch seit der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts in den meisten groBeren Laubholz
gebieten Nord- und Siiddeutschlands geschehen ist. 

Aus dem bier angedeutenten Verhalten darf nun aber nicht gefolgert 
werden, daB es Aufgabe der Zukunft sei, den schlagweisen Betrieb zuriick
zudrangen und an seine Stelle den Mittel- und Plenterwald wieder ein
zufiihren. In der neueren Zeit wurden dahin gehende Bestrebungen am 
bestimmtesten durch Eberbach1 vertreten. Er stellte den Satz auf, 
daB derjenige Vorrat am meisten leiste, "der raumlich so geordnet steht, 
daB hohe und starke, mittelhohe und mittelstarke, niedrige und schwache, 
gut bekronte Baume so iiber die zur Verfiigung stehende Flache ver
teilt sind, daB der Luftraum dariiber von den Blattern und Nadeln 
gehOrig ausgenutzt wird. Der also beschaffene Vorrat zeigt das Bild 
eines ungleichaltrigen Waldes, des Femelwaldes." Bevor jedoch 
solchen Bestrebungen in groBerem MaBe Folge gegeben werden kann, 
muB nachdrucksvoll hervorgehoben werden, daB die bedeutendsten 
FiihrerdesForstwesensim 19. Jahrhundert -G. L. Hartig, H. Cotta, 
Hundeshagen, Pfeil, K. Heyer, Burckardt, Danckelmann 
u. a. - iibereinstimmend den schlagweisen, nach Altersklassen geord
neten Hochwald als die beste Art der Walderziehung angesehen und 
viele tiichtige Praktiker ihre Lehren in die Tat umgesetzt haben. 

Mehr als in reinen Bestanden hat das Streben nach Ungleichheit 
in gemischten Bestanden Bedeutung. Es darf bieraus aber nicht die 
Berechtigung zu den friiher vorherrschenden Betriebsarten des Mittel
und Plenterwaldes gefolgert werden. Die wichtigste Aufgabe der 
Zukunft geht vielmehr dahin, daB imRahmen des schlagweisen Betriebs 
die Bedingungen fiir die Erzeugung der am besten geeigneten Holzarten 
und Stammstarken geschaffen werden. 

2. Die Schatzung der zu nutzenden Holzmassen. 

Die Berechnung der Holzmasse wurde friiher als eine der wichtigsten 
Aufgaben der Forsteinrichtung angesehen und dieser nach K. Heyers 
Vorgang einverleibt. Es ist jedoch zu beachten, daB Holzmassenauf
nahmen nicht nur zu Zwecken der Forsteinrichtung, sondern auch fiir 

1 Die Ordnung der Holznutzungen auf wirtschaftlicher und geschichtlicher 
Grundlage 1913, S. 4. 

14* 
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andere Aufgaben aus den Gebieten der Forstbenutzung, Waldwert
reohnung und forstliohen Statik vorgenommen werden. Zu den meisten 
dieser Aufgaben, insbesondere zu statisohen Untersuchungen, ist aber 
ein groBerer Genauigkeitsgrad und eine strengere Behandlung als fUr 
die Forsteinrichtung erforderlich. Daher ist es empfehlenswert, daB die 
HolzmeBkunde als ein besonderer Zweig der Forstwissenschaft angesehen 
wird, wie es in der neueren Literatur auch meist geschieht. 

Sohon seit Begiun einer geordneten Forstwirtschaft war es Regel, 
daB die Nutzungen als Haupt- oder Haubar)reitsnutzungen und Vor
nutzungen unterschieden wurden. AIle Buohungen der Ertrage erfolgten 
in diesem Sinne. Um die Nutzungen begrifflich festzulegen, sind von den 
einzelnen Staatsforstverwaltungen Bestimmungen uber ihre Zugehorig
keit getroffen worden. FUr PreuBen galten darnach als Hauptnutzungs
hiebe: Flachenweise Bestandesabtriebe; Stammweise Verjungungshiebe; 
diejenigen stamm- und forstweisen Durchhauungen des Hauptbestandes 
in haubaren und nicht haubaren Orten, welche eine Bestandeserganzung 
erfordern oder die vorausgesetzte Hauptnutzung urn mehr als 5% 
schmalern usw. Zur Vornutzung gehoren diejenigen Holznutzungen, 
welche sich nur auf den Nebenbestand (zuruckbleibende und unter
druckte Stiimme) ertsrecken oder den Hauptbestand nur in solchem 
MaBe treffen, daB sie weder eine Erganzung desselben noch eine mehr 
als 5% betragende Schmalerung der '\Torausgesetzten Hauptnutzung zur 
Folge haben. Ahnliche Bestimmungen sind auch in Sachsen u. a. Staaten 
getroffen worden. 

Wenn nun auch eine solche Trennung zur Klarstellung der Wirt
schaft wesentlich beitragt, so kann doch nicht verkannt werden, daB 
eine strenge Durchfiihrung der auf die Trennung gerichteten Bestim
mungen hiiufig nicht moglich ist. Es gibt eine Menge von Nutzungen, 
uber deren Zugehorigkeit zu der einen oder anderen Klasse Zweifel ein
treten, die mit der notigen Sioherheit nicht gehoben werden konnen. 
Dahin gehoren z. B. die der Verjiingung vorausgehenden kriiftigen 
Durohforstungen alterer Bestande. Diese werden jetzt oft so gefiihrt, 
daB sie zurn Teil (sofern sie unterdriicktes Material entnehmen) als 
Vornutzungen - zurn Teil (sofern sie Stamme des Hauptbestandes 
entfernen) als Hauptnutzung angesehen werden mussen. Ebenso ver
halt es sich auch bei Lichtungshieben und Nutzungen durch Naturereig
nisse. 

Die vorliegende Frage hat ihre wesentliohste Bedeutung mit Ruck
sioht auf die Kontrolle. Die genannten Gegensatze der Bezeichnung sind 
nicht einschneidend, wenn beide Teile des Ertrags der wirksamen Kon
trolle unterworfen werden. Wenn aber nur die als Hauptnutzung ge
buchten Ertrage wirksam kontrolliert werden, konnen die sich ergebenden 
Untersohiede sehr einschneidend sein. 
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Als Methoden, welche zur Aufnahme der Bestandesmassen dienen, 
sind bekanntlich folgende in der seitherigen Praxis zur Anwendung ge
langt: 

1. Die Aufnahme ganzer Bestande mit der Kluppe und dem 
Hohenmesser, nach Holzarten getrennt. Sie ist da am Platze, wo ein
fachere Methoden nicht angewendet werden konnen; insbesondere in 
stammarmen liickigen Bestanden, in unregelmaBigen Mischungen, 
in Besamungs- und Lichtschlagen, beim Oberholz des Mittelwaldes und 
im Plenterwalde. 

2. Die Aufnahme von Pro beflachen. Sie sind in groBeren 
stammreichen Bestanden auf gleichem Standort und mit gleichmaBiger 
Bestockung zu empfehlen und wnrden schon friihzeitig angewandt. 
Starkere Ungleichheiten des Standorts und der Bestande, namentlich 
solcher mit verschiedenen Mischungsarten und Mischungsgraden, schlie
Ben dagegen die Anwendung von Probeflachen aus. 

3. Erfahrungssatze der seitherigen Wirtschaft. Wo die 
Wirtschaft in Zukunft nach denselben Grundsatzen wie der seitherigen 
gefiihrt werden soU und die zu schatzenden Bestande den friiher be
nutzten gleich oder a1ll1lich sind, ist von den friiheren Ergebnissen mog
lichst ausgiebig Anwendung fiir die zukiinftige Betriebsfiihrung zu 
machen. 

4. Okularschatzung. Sie hat schon friihzeitig Anwendung ge
funden. Vor Beckmann - schreibt Bernhardt in seiner Forstge
schichte - pflegte man die Holzmasse in einem Waldteil dadurch zu 
ermitteln, daB mehrere Forster denselben urngingen oder umritten, 
in einiger Entfernung voneinander auch quer durchschritten, urn dann 
durch Zusammenstellung ihrer auf sehr oberflachlicher Okularschatzung 
beruhenden Angaben ein Bild von del' Holzhaltigkeit del' untersuchten 
Bestande zu erlangen. Beckmann umzog nun die zu schatzenden Wald
teile mit Bindfaden, lieB dann in jeden Baurn einen buntgefarbten 
Birkennagel einschlagen und wahlte fiir jede Starkeklasse anders ge
farbte Nagel usw. Sei Verfahren ist allgemein bekannt und machte zu 
jener Zeit groBes Aufsehen. 

Als sich die HolzmeBkunde ausgebildet hatte, wnrde die Okular
schatzung sehr verschieden beurteilt. Von den Freunden einer mog
lichst exakten Behandlung des Forstwesens wurde auf die Fehler hin
gewiesen, die mit dieser verbunden sein konnen. Es kommt jedoch nicht 
auf die Hohe der Fehler an, die moglicherweise gemacht werden konnen, 
sondern vielmehr darauf, ob und inwieweit ein geiibter Taxator, dem 
die erforderlichen Hilfsmittel zur Verfiigung stehen, imstande ist, starke 
Fehler zu vermeiden. In der Praxis hat die Schatzung stets Freunde ge
habt. Sie erfolgt nicht nach Willkiir sondern durch Urteile, die auf der 
Grundlage der gewonnenen Erfahrungen und unter Benutzung der ent-
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sprechenden Hilfsmittel gewonnen werden. Es ist von wesentlicher Be
deutung, daB man in einem gegebenen Waldgebiet durch langere taxa
torische Tatigkeit eine sehr beachtenswerte Fahigkeit zur Holzmassen
schatzung erlangt und daB bei guter Geschaftsfiihrung Material ge
wonnen wird, dessen Benutzung diese erleichtert. Charakteristisch 
hierfiir ist die Geschichte der Sachsischen Forsteinrichtung. 

Wichtiger aber als der Erwerb der Fahigkeit zur Okularschatzung 
ist der Umstand, daB eine genaue zahlenmaBige mereinstimmung 
zwischen der Schatzung der zu erwartenden Enrage und dem tatsach
lichen Einschlag, auch bei der griindlichsten Aufnahme im groBen Be
triebe nicht moglich ist. Es ist einIrrtum., zu meinen, man konne eine 
gute Ertragsregelung dadurch erzielen, daB man die Stamme aller Ab
teilungen, deren Verjtingung in der nachsten Wirtschaftsperiode in 
Angrjff genommen werden soIl, ausmiBt. Die Dauer, welche die Ver
jiingung einer Abteilung tatsachlich in Anspruch nimmt, und die Dauer 
der Periode, auf welche die Ertrage bezogen wurden, stimmen oft nicht 
miteinander uberein. Bei der natiirlichen Verjiingung nimmt oft schon 
die Vorbereitung die gauze Periode in Anspruch. Bei der ktinstlichen 
Begriindung schutzbedtirftiger Holzarten ist es Regel, daB die Schlage 
schmal geftihrt und allmahlich aneinander gereiht werden, woraus sich 
in bezug auf die Zeit ahnliche Folgerungen wie bei der natiirlichen Ver
jungung ergeben. 

Ein umfassender Blick auf die genannten Verfahren der Holzmassen
ermittelung und ihre Anwendung in der groBen Praxis kann nur zu dem 
Ergebnis ftihren, daB sie samtlich Wert haben, daB aber fiir keins der 
Anspruch allgemeiner Gtiltigkeit erhoben werden kann. Stets mussen, 
entsprechend der von Pfeil nachdrucklich vertretenen Richtung, die be
sonderen Verhaltnisse der zu bearbeitenden Wirtschaftsgebiete und 
Reviere beriicksichtigt werden. Es empfiehlt sich, daB dem Wirtschafter 
eine groBere Flache zum. Zwecke der Verjiingung zur Verfiigung gestellt 
wird, als dem periodischen Flachenabnutzungssoll entspricht. Dem
gemaB geht eine weitere Regel dahin, daB die Masse der zu verjiingenden 
Abteilungen nicht vollstandig, sondern nur zum. Teil (etwa zu ein Drittel 
oder ein Halb oder zwei Drittel) dem nachsten Wirtschaftszeitraum, 
zugewiesen werden. Die Methode des Fachwerks, stets die vollen Massen 
einer Abteilung in die Berechnungen fiir den Hiebssatz hereinzuziehen, 
hat ihre Bedeutung verloren und war ein wesentlicher Grund fiir die 
Aufhebung der genannten Methode. 

Hinsichtlich der Vornutzungen ergibt sich aus dem Wesen der Sache, 
daB bei ihrer Schatzung, Durchftihrung und Kontrolle eine weit freiere 
Behandlung angezeigt ist, als bei den Haubarkeitsnutzungen. 1m all
gemeinen zeigt der Ruckblick auf die Geschichte der Massenschatzungen 
bei den Vornutzungen die Tendenz zu groBerer Einfachheit. In der von 
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G. L. Hartig verfaBten Instruktion von 1819 sollten die Durchforstungs
ertrage fiir jede der sechs zwanzigjahrigen Perioden getrennt nach KIo
ben, Kniippel und Reiserholz nachgewiesen werden. Diese Bestim
mungen konnten aber noch wemger zur Durchfiihrung gelangen, als 
die entsprechenden V orschriften fUr die Hauptnutzungen, die nach 
den vier Sortimenten: Nutzholz, Kloben, Kniippel, Reis getrennt 
wurden. Spater gab die Hemmung, welche der Durchforstungsbetrieb 
durch die strenge, auf Haupt- und Vornutzung gerichtete Kontrolle, 
AnlaB zu der Vorschrift, daB die wirksame Kontrolle auf die Haupt
nutzung beschrankt werden solIe. Auf den Durchforstungsbetrieb hat 
zweifellos diese Bestimmung sehr giinstig eingewirkt; die friiheren Hem
mungen wurden mit einem Male beseitigt. Aber den Anspruchen, die 
wegen der okonomischen Bedeutung der Durchforstungen zu stellen 
sind, kann die Beschrankung auf den Flachennachweis nicht geniigen. 
Die Ertrage, die sie beim jetzigen Stand der Wirtschaft leisten, sind 
viel zu bedeutend, um bei der Schatzung ubergangen zu werden. 

Dritter Abschllitt. 

Das Waldkapital. 
Wie jede nachhaltige Wirtschaft, so bedarf auch die Forstwirtschaft 

zu ihrer geordneten Fuhrung als dauernder Grundlage eines Kapitals, 
dessen Zweck ani die Erzeugung von Waldprodukten gerichtet ist. 
Hieraus geht hervor, daB in der Forstwirtschaft (ebenso wie in anderen 
Wirtschaftszweigen) ein Gegensatz gegen eine Betriebsfiihrung, welche 
die Kapitalbildung negiert, keinen Bestand von langerer Dauer haben 
kann. 

Das Waldkapital besteht einerseits aus dem Holzvorrat, unter 
welchem die Summe der Bestande, die ZUlli Zwecke der Produktion 
erhalten werden mussen, verstanden wird, andrerseits aus dem Boden, 
der die notwendige Grundlage alles Pflanzenwachstums ist. Die Ver
bindung beider Teile schlieBt jedoch nicht aus, daB sie unter Umstanden 
voneinander getrennt gehalten werden, da der Boden durch seinen blei
benden und unbeweglichen Charakter in mancher Hinsicht anderen 
Regeln unterworfen ist, als der mit den Durchforstungsregeln und den 
Umtriebszeiten wechselnde Holzvorrat. 

I. Vorrat. 
Die Bestimmungsgriinde des Vorrats sind einerseits forstlicher, 

andrerseits okonomischer N atur. Sie liegen in den Standortsverhaltnissen, 
den Holz- und Betriebsarten, der Hohe der Umtriebszeiten, der Art 
und den Graden der Durchforstung u. a. 
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Seit langeI' Zeit, insbesondere seit Begriindung der sogenannten 
Vorratsmethoden, wird in der Forstwirtschaft ein wirkIich vorhandener 
und ein normaler Vorrat unterschieden. Dem letzteren solI der wirk
liche Vorrat im Laufe der Zeit angenahert werden. 

Die Aufgaben, auf welche bei der Behandlung des Vorrats einzugehen 
ist, betreffen seine wirtschaftliche Natur, seine charakteristischen Eigen
tiimlichkeiten, seine Ermittlung nach Masse und Wert und die Hohe 
seiner Verzinsung. 

1. Die wirtschaftliche N atur des Vorrats. 
Fiir eine zutreffende Beurteilung der Bedeutung, welche dem stehen

den Holzvorrat zukommt, ist eine geschichtliche Behandlung besonders 
geeignet, in vieler Hinsicht mehr als die mathematische Methode der 
forstlichen Betriebslehre, die seit den Kampfen zwischen Wald- und 
Bodenreinertrag im Vordergrunde gestanden hat. Geht man auf die 
Methoden der Betriebsregelung mit besonderer Beriicksichtigung des 
Verhaltens des Holzvorrats naher ein, so muB anerkannt werden, daB 
dieser nicht notwendig und allgemein als Kapital, das del' Giitererzeu
gung dienen solI, aufgefaBt werden kann. Waldungen waren vorhanden, 
bevor eine Wirtschaft mit den Begriffen: Arbeitslohn, Kapitalzins, 
Grundrente existierte. Bei der ersten Ansiedlung eines Volkes erscheint 
der Wald nicht als ein Mittel zur Erzeugung von wirtschaftlichen Giitern. 
Er ist im Gegenteil ein Hindernis der Kultur und muB moglichst griind
lichst ausgerodet werden, damit die ersten Zwecke der Ansiedler, die 
in der Erzeugung von Lebensmitteln bestehen, erreicht werden. Mit 
dem SeBhaftwerden del' BevOlkerung, die del' standige Ackerbau mit 
sich bringt, wird dem Walde mehr Wert beigelegt. Er dient zur Be
friedigung del' Bediirfnisse einer dlillnen Bevolkerung an Holz, Streu 
und anderen Nebennutzungen und muB deshalb erhalten werden. Aber 
es sind meist nur Teile groBerer Waldungen, die diesem Zwecke dienen 
sollen; die von bewohnten Orten entfernt gelegenen und mangelhaft 
aufgeschlossenen Walder bleiben ungenutzt. Erst auf den hoheren 
Kulturstufen tragt del' Wald, infolge del' Zunahme des Holzbedarfes 
an den meisten Nutzholzarten, del' Verbesserung del' Verkehrsmittel 
und del' Entstehung und Ausbreitung des Holzhandels, ziemlich all
gemein, wenigstens in den Kulturlandern, den Charakter eines del' 
Giitererzeugung dienenden Kapitals. 

In del' neuesten Zeit ist die Auffassung des Vorrats als Kapital mit 
zunehmender Bestimmtheit anerkannt worden. Insbesondere tritt dies 
in PreuBen hervor, wenn man die neueren Forsteinrichtungsanwei
sungen mit denen friiherer Zeiten vergleicht. Auf del' Hauptversamm
lung des Vereins preuBischer Staatsoberforster in Berlin 1927 hielt 
Forstmeister Dr. Erdmann einen Vortrag iiber die Stellung del' Forst-
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wirtschaft im Rahmen der Staatsforstverwaltung. Hier wurde mit 
Entschiedenheit betont, daB den Staatsforstbeamten eine ausreichende 
okonomische Einstellung fehle. Diese bestehe darin, daB die Beamten 
sich klar seien iiber die gegenseitige Bedingtheit von Wirtschaftsauf
wand und Wirtschaftserfolg. Auf diese Ausfiihrung Erdmanns wurde 
vom Herrn Minister fiir Landwirtschaft im PreuBischen Landtag im 
April 1927 Bezug genommen. Er sprach die Meinung aus, daB jeder 
Oberforster iiber die Frage der forstlichen Bilanzierung, die Hohe der 
Verzinsung des Vorratskapitals und die ganze okonomische Seite der 
Wirtschaft geniigend unterrichtet sein miiBte. Die gleiche Richtung 
war in der Anweisung zur Ausfiihrung der Betriebsregelungen im Jahre 
1925 vertreten worden, die mit dem Satze begann, daB der Betrieb in 
den Staatsforsten wirtschaftlich und nachhaltig sein solIe. Vom Stand
punkt der Wirtschaftlichkeit miisse eine angemessene Verzinsung der 
in den Betrieben angelegten Kapitalien (Boden und Holzvorrat) ge
fordert werden. 

Wenn nun auch der Vorrat als Kapital der Forstwirtschaft anerkannt 
wird, so ist doch bei allen auf ihn gerichteten Erorterungen zu beachten, 
daB er auch auf den hoheren Kulturstufen Eigenschaften besitzt, die 
ihn von den meisten Kapitalien des gewerblichen Lebens, von Gebauden, 
Maschinen, Hilfsstoffen usw. unterscheiden. Sie haben zur Folge, daB 
manche sonst dem Kapital eigentiimliche Eigenschaften, Beziehungen 
und Nachweise nicht ohne weiteres auf ihn iibertragen werden konnen. 
Hierher gehOrt in erster Linie die Verbindung des Vorrats mit dem 
Boden. Sobald das Holz vom Boden getrennt ist, scheidet es aus der Zu
gehorigkeit zum Vorratskapital aus. Die Verbindung mit dem Boden 
hat zur Folge, daB das Vorratskapital nur zur Erzeugung von Holz, 
also demselben Stoff, aus dem es selbst besteht, benutzt werden kann. 
Auch als Grundlage fiir Anleihen ist es wegen der Moglichkeit jeder
zeitiger Verringerung nur in beschranktem MaBe verwendbar. Sodann 
ist die lange Dauer, die von der Begriindung bis zur Hiebsreife verflieBt, 
ein charakteristisches Merkmal des Vorrats. 

Die wichtigste Frage, welche bei der Betriebsregelung an den stehen
den Holzvorrat gekniipft werden muB, geht dahin, welche Tendenz in 
bezug auf seine Hohe eingeschlagen - ob er gleichbleiben oder erhoht oder 
vermindert werden solI. Damit hangt der Begriff des normalen Vorrats, 
iiber den in der Literatur und Praxis sehr verschiedene Ansichten be
standen haben und noch bestehen, eng zusammen. Auch hier ist eine 
geschichtliche Auffassung fiir die Begriindung der Richtung, welche in 
der zukiinftigen Wirtschaft eingeschlagen werden solI, von Wert. Wenn 
man die vorliegenden Anweisungen fiir die Aufstellung der Wirtschafts
plane unter Bezugnahme auf die bekannten Schriften durchmustert, 
so sind neben vielen zeitlichen und ortlichen Abweichungen im einzelnen 
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zwei hervortretende prinzipielle Bestimmungsgriinde erkennbar, nam
lich: 

Erstens die Zunahme der Intensitat der Wirtschaft. Sie besteht 
darin, daB dem Boden im Laufe der fortschreitenden wirtschaftlichen 
Kultur eine wachsende Menge von .Arbeit und Kapital zugefiihrt oder 
auf fum erhalten wird. In der Landwirtschaft ist die Zunahme der In
tensitat ein wesentlicher Bestimmungsgrund ihrer geschichtlichen Ent
wicklung. In den Anfangen der menscblichen Gesellschaft herrschen 
Betriebssysteme vor, bei welchem der Boden mit seiner organischen Be
deckung der wichtigste Bestimmungsgrund fiir das ist, was erzeugt wer
den soIl. In der Forstwirtschaft sind die Beziehungen zwischen den Ent
wicklungsstufen der Volkswirtschaft und dem Grade der Intensitat 
weniger scharf erkennbar, weil sich die Forstwirtschaft, die das Pro
dukt einer langjahrigen Vergangenheit ist, dem Zustand der Volkswirt
schaft weniger schnell anpassen kann. Aber im Grunde wirken bei ihr 
die Wirtschaftsbedingungen in der gleichen Richtung. Die dem forst
lichen Betriebe dienenden Flachen werden in den meisten Kulturlandern 
durch Rodungen eingeschrankt; der Verbrauch an Forstprodukten 
wird dagegen (abgesehen von Wirtschaftskrisen usw.) mit der wachsen
den Bevolkerung groBer. Der kleiner werdenden Waldflache mn.B also 
ein hoherer Ertrag abgerungen - der Zuwachs muB mit den Mitteln der 
forstlichen Technik erhoht werden. Dies kann nur durch groBere In
tensitat, durch wachsenden Aufwand von .Arbeit und Erhohung des 
Wertes des vorhandenen Kapitales geschehen. Der Blick auf die Ge
schichte des Waldes laBt nicht dariiber im Zweifel, daB, sofern es 
sich urn planmaBige Wirtschaftsfiihrung und urn zurn forstlichen Be
triebe geeignete Waldbesitzer handelt, eine solche Entwicklung auch 
stattgefunden hat. Die Wirtschaft war friiher extensiver, nicht nur in 
bezug auf die .Arbeit sondern auch in bezug auf das Kapital, das inihr 
wirksam ist. Die meisten Naturwaldungen friiherer Zeit waren infolge 
der regellosen Nutzungen von Holz und anderen Walderzeugnissen 
sehr mangelhaft. Die alten Forstordnungen des 16. und 17. Jahrhun
derts lassen hieriiber keinen Zweifel. Auch von den alteren Vertretern 
forstlicher Schriften (von Langen, Zanthier, Oettelt u. a.) sind 
ahnliche Richtungen eingeschlagen worden. In der Nahe bewohnter 
Orte waren der Mittelwald und Niederwald in groBem Umfang vertreten. 
Eine entschiedene Erhohung des Vorrats trat erst in groBerem Umfang 
ein, als durch G. L. Hartig u. a. die natiirliche Verjiingung in zu
nehmendem MaBe eingefiihrt wurde. Mehr noch geschah dies, als 
das Wirtschaftsziel bestimmter auf die Erzeugung von Nutzholz ver
schiedener .Art und Starke gerichtet wurde, wahrend vorher das 
Hauptziel der Forstwirtschaft starkeres und schwacheres Brennholz 
gebildet hatte. 
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Ein zweiter Bestimmungsgrund fiir die Hohe des Vorrats lag in der 
Forderung, daB das Verhii.ltnis zwischen der erzeugten Holzmasse (dem 
Jahreszuwachs) und dem ihr zugrunde liegenden Holzvorratskapital 
ein angemessenes sein soIl. Je hoher der Vorrat in einem Bestande 
oder einem Betriebsverband anwachst, urn so kleiner ist bei iibrigens 
gleichbleibenden Bedingungen das genannte Verhaltnis. Selbst wenn 
es der Wirtschaft gelingt, den Zuwachs bei steigendem Alter auf 
gleicher Hohe zu halten, ist das Zuwachsprozent doch stark abnehmend. 
Beispiele hierfiir ergeben sich aus der neueren Ertragsstatistik in 
reichem MaBe. Nach den Tafeln von Schwappach fiir die Fichte in 
Mittel- und NorddeutschIand ist auf II. Standorts-klasse ein Alter von 
lOO Jahren die Masse (Derb- und Reisholz) 900 fm, das Zuwachs
prozent 0,7; nach den Tafeln von 1902 (mit kraftigem Durchforstungs
betrieb) ist unter gleichen Bedingungen die Masse 683 fm, das Zu
wachsprozent 1,8. Nach den Ertragstafeln von Gehrhardt ist auf 
II. Standortsklasse 

Alter 80 Jahre 100 Jahre 
Masse Zuwachs Masse Zuwachs 

MaBige Durchiorstung • 615 fm 1,8% 726 fm 1,3% 
Starke Durchforstung . . 550 fm 2,1 % 618 fm 1,6% 
Schnellwuchs. . . .. . 486 fm 2,5% 510 fm 1,9% 

FUr die Buche ergibt sich auf II. Standortsklasse nach Tafel A ein nor
maIer Vorrat ca. 300 fm, nach Tafel B ein solcher von ca. 380 fm. Es 
geht aus Berechnungen dieser Art hervor, daB sich die starke Durch
forstung, welche die Ertragstafel der Fichte von 1902 und die Tafel A 
der Buche Ausdruck gibt, sich in bezug auf das VerhaItnis von Zuwachs 
und Vorrat weit giinstiger verhaIt als die maBigen Grade. 

Aus der Tatsache, daB den genann,ten beiden Bestimmungsgriinden 
(Zunabme der Intensitat und angemessene Verzinsung) entgegengesetzte 
Tendenzen eigentiimlich sind, geht hervor, daB ein Hochstbetrag des 
Vorrats, auch wenn man im allgemeinen eine konservative Richtung 
verfolgt, nicht als Ziel der forstlichen Betriebsregelung aufgestellt wer
den dar£. Der hochste Vorrat wiirde sich ergeben bei Einfiihrung eines 
Erziehungsprinzips, wie es von G. L. Hartig in erster Linie fiir die 
Buche, aber auch fiir die meisten anderen Holzarten vertreten wurde, 
das ausgezeichnet war durch spaten Beginn und maBige Grade der 
Durchforstnngen und Erhaltnng vollen SchIusses bis zur Einfiihrung der 
Verjiingnngsschlage. Das Hinausschieben der Samenerzeugung durch 
den geschIossenen Stand und der geringe Bet-rag an Reisholz fiihren 
unter iibrigens gleichen Umstanden zu hohem Vorrat an Derbholz. 
Noch mehr tritt die tiberlegenheit des Hartigschen Betriebs anderen 
Betriebsarten gegeniiber hervor. Moller! glaubte seinen Dauerwald 

1 Der Dauerwaldgedanke 1922, S. 68. 



220 Das Waldkapital. 

beziiglich des Vorrats einen Vorrang zuerkennen zu diirfen. Er bemerkt 
in seiner Schrift: "Da wir im Dauerwaldbetrieb nicht einen erheblichen 
Bruchteil der Flache von der Derbholzproduktion dadurch ausschlieBen, 
daB wir ihn zur Erziehung iibergroBer Mengen junger Pflanzen bestim
men, so muB im Dauerwalde der richtige Vorrat stets hoher sein als in 
einem nach den Grundsatzen des schlagweisen Hochwaldes eingerich
teten Walde .... Der Vorrat soll moglichst hoch und muB jedenfalls 
hoher sein als der ertragstafelmaBige Normalvorrat des schlagweisen 
Hochwaldes." Allein Beweise fiir die Richtigkeit einer solchen Auf
fassung sind nicht erbracht. Aus dem Zustand der deutschen und auBer
deutschen Walder kann sie nicht begriindet werden. Weder die Nach
teile der stammreichen Begriindung fiir die Hohe des spateren Vorrats, 
noch die Vorziige einer mehrstufigen Bestandesbildung lassen sich aus 
der Geschichte der deutschen Forsten nachweisen. 

Wenn auch der normale Vorrat wegen der Menge der Faktoren, die 
auf ihn einwirken, haufig nicht mit der gewiinschten Bestimmtheit an
gegeben werden kann, so ist es doch immer von Wert, daB fiir seine Hohe 
bei der Betriebsregelung leitende Prinzipien aufgestellt werden. In 
der neuesten Zeit haben daher auch die groBeren deutschen Staats
forstverwaltungen den Standpunkt, den sie in bezug auf den Holzvorrat 
einnehmen, durch amtliche Verordnungen zum Ausdruck gebracht. Fiir 
die Richtung, welche in PreuBischen Staatsforsten in dieser Beziehung 
vertreten werden soIl, hat die Betriebsregelungsanweisung von 19251 

klare Richtlinien gegeben. In fur wird der wichtige Grundsatz an die 
Spitze gestellt, daB der Betrieb in den Staatsforsten wirtschaftlich und 
nachhaltig sein solI. "Vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit muB 
eine angemessene Verzinsung der in den Betrieben angelegten Kapi
talien (Boden und Holzvorrat) gefordert werden." Dieses Prinzip wird, 
wie die Anweisung hervorhebt, dazu fiihren, beim Nadelliolz, die ver
haltnismaBig wenig eintragliche Starkholzzucht etwas einzuschranken 
und dafiir die Erzeugung schwacherer Nutzholzer (Gruben, Papier, 
Schwellen und Bauholz), entsprechend zu erweitern. Damit decken sich 
auch die volkswirtschaftlichen Erfordernisse. Als die Hauptrichtlinien 
fiir die Betriebsregelung werden in der Anweisung gezeichnet: "Mog
lichste Vermeidung von unwirtschaftlichen "Oberaltern, sowie von Ab
trieben wirtschaftlich unreifer Bestande und moglichster Ausgleich der 
per iodischen Ertrage." 

Die Verhaltnisse in Bayern 2 auf dem vorliegenden Gebiet sind 
durch den 1908 von Graf Toerring an die Kammer der Reichsrate 
gerichteten Antrag auf Erhohung der Nutzungen aus den bayerischen 
Staatswaldungen bekannt geworden. Aus den dem Antrag beigefiigten 

1 I. Wirtschaftsgrundsatze, Wirtschaftsziele, 1-6. 
2 Die Nutzung im Bayerischen Staatswald, V, Der Ausgleichfonds. 
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Tafeln geht hervor, daB der Holzvorrat bzw. die Altersklassen, durch 
die er dargestellt wird, hoher ist, als in den meisten anderen deutschen 
Staaten, was aus der Geschichte des Landes und,seiner Forsten, sowie 
aus der Entfernung groBer zusammenhangender dunn bevolkerter Wald
gebiete von den Statten des groBen Holzverbrauches hervorgeht. Die 
Staatsregierung hat bei der Priifung des Antrags auf die Notwendigkeit 
eines allmahlichen Vorgehens bei allen tiefgehenden Veranderungen, 
namentlich aber auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des Waldes 
und seiner Nutzungen hingewiesen. In forsttechnischer Beziehung 
wurde geltend gemacht, daB beim stehenden Holzvorrat eine min
destens dreiprozentige Verzinsung zu erhoffen sei. Von diesen 3 % wurde 
aber der groBere Teil in dem Steigen der Holzpreise erblickt; Massen
und Wertzuwachs wurden nur zu 1 % veranschlagt. Wenn es nun auch 
nicht zweifelhaft ist, daB ein allmahliches V orgehen im volkswirtschaft
lichen Interesse geboten ist, so darf doch auch nicht verkannt werden, 
daB der Massen- und Qualitatszuwachs unter dem EinfluB guter Durch
forstungen niemals so weit sinken darf, als in dem angegebenen Bei
spiel ausgesprochen ist1 . Auch bleibt zu beachten, daB die MaBnahmen 
uber Umtrieb und Vorrat stets den besonderen zeitlichen und ortlichen 
Verhaltnissen charakteristischer Wirtschaftsgebiete Rechnung tragen 
und daher nie allgemein, sondern stets getrennt nach Holzart, Standort 
und okonomischer Lage festgesetzt werden mussen. 

In einem gewissen Gegensatz zu den groBen zusammenhangenden 
Waldungen Bayerns hat in bezug auf den stehenden Holzvorrat seit 
langer Zeit die sachsische Staatsforstwirtschaft gestanden. Zufolge 
des starken Holzverbrauches der dichten Bevolkerung der zahlreichen 
F16Bereianlagen, welche das Holz nach den GroBstadten beforderten, 
des Bedarfs der Hammerwerke und spater der holzverarbeitenden 
Fabriken waren die Waldungen in groBtem Teil des Landes stark aus
genutzt. Nur in einzelnen entlegenen Talern waren sehr holzreiche Be
stande vorhanden. Von der Forsteinrichtungsanstal t2 wurde in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts der Vorrat im Durchschnitt des ganzen 
Landes zu 152 fm je Hektar Holzboden eingeschatzt. Er ist dann all
mahlichgestiegen und betrug gegenEnde des Jahrhunderts 180-190 fm3 • 

In den letzten Jahren wurde befiirchtet, daB die Nutzungen den Zu
wachs uberstiegen und dadurch der Vorrat angegriffen wiirde. Eine 
den Zuwachs ubersteigende Nutzullg hat jedoch seither nicht statt-

1 A. a. O. Der Holzpreis stieg im J ahrzelmt 1900-1910 um mehr als 2 % ; 
der Massenzuwachs des tiber 100jahrigenHolzes ist mit 1/2-3/4% festgestellt, der 
Qualitatszuwachs ist sicherlich 1/4 %. 

2 Die Entwicklung der Staatsforstwirtschaft im K6nigreich Sachsen. -
Thar. Forstl. Jahrbuch, 47. Band, Tab. 4 u. a. 

3 Putscher: Die Entwicklung der sachs. Staatsforstwirtschaft im letzten 
Jahrhundert. Jahresbericht des D. Forstvereins 1928, S.236ff. 
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gefunden, wie aus der Tatsache gescblossen werden darf, daB in der 
zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts nur durchschnittlich 5 fro 
Derbholz je Hektar Holzboden genutzt sind 1. Dies ist erheblich weniger 
als dem Durchschnittszuwachs an Derbholz auf der IV. Standortsklasse, 
der zu 6 fm angegeben wird, entspricht. "Obrigens wird es nach den 
jetzigen VerhaJtnissen erforderlich, daB der wirkliche volle, Haupt
und Vornutzung betreffende Zuwaehs zu dem tatsacblichen Vorrat und 
den tatsacblichen Nutzungen in Verbindung gesetzt wird, wahrend 
frillier diese Beziehungen auf den Haubarkeitsdurchschnittszuwachs 
beschrankt blieben. 

Von allgemeinem Interesse in bezug auf den stehenden Holzvorrat 
sind die Verhaltnisse in del' Staatsforstwirtschaft Badens. Das lange 
Zeit hindurch angewandte Verfahren der Betriebsregelung, welches den 
Hiebssatz nach der Methode K. Heyers festsetzte, machte regelmaBige 
Untersuchungen iiber Vorwort und Zuwachs erforderlich. Von EinfluB 
auf die Hohe der Nutzung und des Vorrats waren neben dem Lich
tungszuwachs, von dem bei der vorherrschenden Naturverjiingung weit
gehende Anwendung gemacht wurde, die okonomischen Wirtschafts
prinzipien. In der Forsteinrichtungsordnung von 19122 war vorgeschrie
ben, daB das Ziel der Wirtschaft auf einen nachhaltig moglichst hohen 
Waldreinertrag neben gleichzeitiger angemessener Verzinsung del' in 
der Wirtschaft festgelegten Kapitalien gerichtet werden solIe. Nach 
diesem Grundsatz sei iiber Holzart, Betriebsart und Umtriebszeit Ent
scheidung zu treffen. Die tatsacbliche Entwicklung der Verhaltnisse 
in Baden hat jedoch gezeigt, daB zwei ihrem Kerne nach verschiedene 
Prinzipien nicht nebeneinnader herrschend sein konnen. DaB das 
Prinzip des hochsten Waldreinertrags zu auBerordentlich konservativen 
Folgerungen fiihrt, wird aus den Zustanden, die jetzt im Walde vorliegen, 
gescblossen werden diirfen. Gegen eine solche Richtung wandte sich der 
jetzige Leiter der Bamschen Forstwirtschaft, Landforstmeister Phili pp3 
mit den Worten: "Zu hohes Wirtschaftskapital und unnotig verlangerte 
Produktionszeitraume, die selbst wieder kapitalvermehrend sich aus
wirken, bedeuten nichts anderes als einen volligen Wirtschaftsbankrott." 
In der im Jahre 1924 erlassenen neuen Dienstweisung iiber Forst
einrichtung wurde als Ziel der Wirtschaft ein moglichst hoher Boden
reinertrag unter voller Erhaltung der Bodenertragsfahigkeit bezeichnet. 
Die forstliche Produktion solI dem Gesetz der Wirtschaftlichkeit unter
stehen und demgemaB aIle bei ihr mitwirkenden Faktoren gebiihrend 
beriicksichtigen. Dies gilt insbesondere auch beziiglich des Vorrats
kapitals. Es wurde dann hinzugefiigt, daB die Ergebnisse der Ertrags-

1 A. a. 0., Tab. 4, Holzvorrat. 
2 Dienstweisung "tiber Forsteinrichtung § 27. 
3 Philipp u. Kurz: Die Verlustquellen in der Forstwirtschaft 1928, S.64. 
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untersuchungen in Baden, in den meisten Fallen auf lOOjahrige Um
triebszeiten hinwiesen, wahrend in den Gebirgswaldungen vielfach 
Vorrate vorhanden seien, die einem 140-170jahrigen Umtrieb ent
sprachen. 

Da, wie oben ausgefiihrt wurde, der zeitliche Vorrat durch zwei 
nationalokonomiscbe Regeln, den obigen Satzen I und 2, bestimmt wird, 
so ist es erklarlicb, daB eine absolute bleibende Form fiir den Vorrat 
nicht gegeben werden kann. Immer abel' wird sich zeigen, daB nicht 
die Aufspeicherung moglichst hoher Vorrate das erste Ziel der Forst
wirtschaft ist, sondern die Herstellung und Erhaltung der Quellen, aus 
welchen neue Guter und forstliche Werte gebildet werden. Nach 
Friedrich Lists! bahnbrechendem EinfluB steht nicht die Theorie 
del' Tauschwerte, wie er die Lehre von Adam Smith nennt, an erster 
Stelle fiir den Fortschritt der Volkswirtschaft, sondern die Theorie der 
produktiven Krafte. Die dieser eigentumliche Kraft, Reichtiimer zu 
schaffen, ist nach List weit wichtiger als der Reichtum selbst. "Sie 
verbiirgt nicht nur den Besitz und die Vermehrung des Erworbenen, 
sondern auch den Ersatz des Verlorenen." Wenn Lists Schrift auch 
Ubertreibungen enthalt, so ist sie doch durch die nationale und produk
tive Richtung, die sie vertritt, fiir den Fortschritt der Forstwirtschaft 
fruchtbarer als die einseitige Betonung moglichst hoher Vorrate. 

DaB das Holzvorratskapital, wie Erdmann hervorhebt, eine seiner 
Bedeutung entsprechende Behandlung noch nicht erhalten hat, liegt in 
der Schwierigkeit, die mit exakten, zahlenmaBigen Nachweisen ver
bunden ist. Von seiten einer strengen mathematischen Schule, als 
deren entschiedenster Vertreter G. Heyer anzusehen ist, wurde ver
langt, daB der Vorrat moglichst genau, auf exaktem mathematischem 
Wege, ermittelt werde. Die mathematische Behandlung dieses und 
anderer Zweige der Forstwirtschaft hat fiir die Klarstellung ihrer Grund
lagen und Ziele zweifellos fordernd gewirkt. Sie lieferte jedoch durch 
die einseitige Betonung des mathematischen Elementes den Gegnern 
einer scharferen Auffassung der Wirtschaftsprinzipien AnlaB zur Kri
tik, die aber nicht das Prinzip der Wirtschaft, einen moglichst hohen 
Reinertrag hervorzubringen, betraf, sondern vielmehr die Methode seiner 
Behandlung 2 • 

Ebensowenig wie aus der wirtschaftlicben Natur konnen aus der 
beschrankten Verwertbarkeit der Forstprodukte Folgerungen gegen das 
Reinertragsprinzip gezogen werden, wie von Bose, Baur u. a. ge
schehen ist. Am starksten und originellsten trat aber auch in dieser 
Beziehung Borggreve den Vertretern der Reinertragslehre entgegen. 
Wenn man es nicht schwarz auf weill lese, scbreibt er, hielte man es nicht 

1 Das nationale System der politischen 6konomie, 7. Auf I., S. 16-18,120 u. a. 
2 Borggreve: Die Forstreinertragslehre 1878, S. 103. 
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ffir moglich, daB Forstleute ganz ignorieren konnen, wie Holz eben doch 
nur ein ganz beschrankt verwendungs- und transportfahiges Gut ist. 
Nur einen Weg gebe es, einen zahlenmaBigen Wert ffir groBere Wald
komplexe zu erhalten - das ist der plOtzliche und vollstandige offentlich 
meistbietende Verkauf bei ganzlich freier Konkurrenz. Aber die jeder
zeitige Verwertbarkeit eines Wirtschaftsgutes ist keine Bedingung ffir 
die Hohe seiner Schatzung. Sie besteht in gleicher Weise ffir Holz, wie 
ffir andere Wirtschaftsgiiter (Landguter, Hauser, Viehbestande), auch 
diese wiirden unverwertbar sein, wenn :mit einem Male alle Grund
stucke einer Gemarkung oder Hauser einer Stadt, oder Viehbestande 
eines Kreises ZlUll Verkauf kamen. 

2. Die Ermittelung des Vorrats. 
Geht man auf die geschichtliche Entwicklung des Vorratsnachweises 

naher ein, so tritt als wesentlicher Bestimmungsgrund ffir denselben der 
Umstand hervor, daB es in friiherer Zeit vorzugsweise Zwecke der 
VerauBerung und der Abfindung ffir Waldgerechtsame waren, ffir welche 
Vorratsermittelungen vorgenommen wurden. Daher ist es erklarlich, 
daB die meisten Vorschriften uber diese im AnschluB an Waldwert-" 
berechnungen oder als deren Grundlage erlassen wurden. Hierbei wurden 
an die Genauigkeit der Berechnungen groBere Anspriiche gestellt, als es 
ffir die Zwecke der Forsteinrichtung groBer Reviere notig und ausfiihrbar 
ist. Spater wurde die Ermittlung der Holzmassen als Teil der Forst
einrichtung angesehen; sie erschien unter deren Vorarbeiten. Da sie 
aber auch noch zu anderen Teilen des Forstwesens in Beziehung steht 
und im Laufe der Zeit an Umfang zugenommen hat, so wird die Holz
meBkunde in der neueren Zeit, als ein selbstandiger Fachzweig ange
sehen, der neben der Forsteinrichtung auch in der Forstbenutzung und 
der Waldwertrechnung zu vielseitiger Anwendung gelangt. 

In der Forsteinrichtung werden Holzmassenaufnahmen meist auf 
diejenigen Bestande beschrankt, welche in der nachsten Wirtschafts
periode zur Verjiingung kommen sollen. Erst als Hundeshagen, 
K. Heyer und andere Vertreter der forstlichen Literatur und Praxis 
die Schatzung des ganzen Vorrats als Grundlagen ffir die Methoden der 
Forsteinrichtung begriindet hatten, machte sich das Bediirfnis geltend, 
Masse und Wert des gesamten Vorrats zum Ausdruck zu bringen. 

In der neuesten Zeit werden durch die Einfiihrung des Plenterbetriebs, 
die Forderung einer Trennung von Kapital und Rente und die Auf
stellung von Bilanzen an den Vorratsnachweis vielfach groBere An
spriiche gemacht, als es seither der Fall war. 

a) Die Mas8e des Vorrats. 
Betrachtet man die geschichtlichen Verhaltnisse auf dem Gebiete 

des Vorratsnachweises in verschiedenen Landern, so zeigen sich nach 
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Zeit und Ort groBe Unterschiede. Solche liegen vor in bezug auf die Art 
der Ho1zmassenaufnahme, je naehdem sie dureh Sehatzung oder Messung 
erfolgt, in bezug auf die Grade der Genauigkeit, die in beiden Fallen 
ver1angt werden, und in bezug auf die Behandlwlg der Vorertrage, je 
naehdem diese in die Ertragsrege1ung einbezogen werden oder von ihr 
ausgeschlossen b1eiben. 

Die Bestande, deren Massen dem Hiebssatz des nachsten Wirtsehafts· 
zeitraumes zuflieBen sollen, werden mit den Betragen, zu denen sie fiir 
diesen Zweck veransehlagt werden, in den Nachweis des Vorrats auf· 
genommen. Je naeh Alter und Besehaffenheit kommen fiir die hau. 
baren Bestande vollstandige Aufnahmen mit der K1uppe in 
Betraeht, die namentlieh in mrregelmaBigen und Hehten Orten erforder· 
lieh werden; ferner Aufnahmen von Probeflaehen in regelmaBigen, 
alteren Bestanden; oder Okularschatzungen mit Zuhilfenahme der in 
der seitherigen Wirtsehaft gemachten und in den Wirtsehaftsbiichern 
niedergelegten Erfahrungssatze. 

Fiir regelmaBige angehend haubare Bestande und fiir mitte1alte Orte 
stehen Sehatzungen nach Ertragstafeln an erster Stelle. Sie 
bilden ein sehr wertvolles Hilfsmittel fiir die Massenschatzungen und 
miissen auch fiir andere wichtige Aufgaben der Ertragsregelung und 
forstliehen Statik verwendet werden. 

Die Ertragstafeln sind fiir die Entwicklung der Forsteinriehtung im 
19. Jahrhundert von groBem EinfluB gewesen. Mit Riicksicht hierauf, 
sowie in Ansehung maneher auf Ungleicha1trigkeit geriehteter Be· 
strebungen der neueren Zeit, die zu den vorliegenden Ertragstafeln in 
einem gewissen Gegensatz stehen, sind hier einige Bemerkungen iiber die 
Ertragstafeln am Platze. 

Die wesentlichste Anregung auf dem Gebiete der Ertragsregelung 
erfolgte durch K. Heyer. In seinem bekannten "Aufruf zur Bildung 
eines Vereins fiir forststatische Untersuchungen", welcher der in Darm· 
stadt iill Jahre 1845 tagenden Versammlung siiddeutscher Forstwirte 
iibergeben wurde, und in der von ihm und anderen Forstwirten 1846 ver· 
faBten "Anleitung zu forststatischen Untersuchungen" wurde die For· 
derung erhoben, daB die Masse und der Zuwachs charakteristiseher Be· 
stande dureh positive Untersuchungen ermitte1t werden sollten. Die 
Berechtigung dieser Bestrebungen wurde allgemein anerkannt; aber ihre 
Durchfiihrung erfo1gte sehr 1angsam. Es fehlte in den verschiedenen 
deutschen Staaten an einer einheitlichen Sortierung des eingesch1agenen 
Holzes und an einer einheitHchen Organisation des ganzen Versuchswesens. 
Erst nachdem die po1itische Einheit des deutschen Reiches vollzogen 
war, konnte sich auch die Forstwirtschaft in dieser Beziehung einheitlich 
entwickeln. Es entstand der Verein der forstlichen Versuchsanstalten. 
Durch die gemeinsame Tatigkeit der Vertreter der gr6Beren deutschen 

Martin, GeschlchtIiche Methoce. 15 
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Staaten wurde der Arbeitsplan ffir die Aufstellung ffir Holzertragstafeln 
nach dem Entwurf der PreuBischen Versuchsanstalt im Jahre 18741 

vereinbart. Die Ertragstafeln sollten eine Darstellung der Holzertrage 
an Haupt- und Vornutzung in normalen Bestanden ffir die Verschieden
heiten der Betriebsarten, der Holzarten, der Standorte und des Alters 
zur Aufgabe haben. FUr den Hochwald sollten Ertragstafeln ffir die 
Hauptholzarten (Buchen, Ficbten, Kiefern, Tannen lmd womoglich auch 
Eichen) in reinen oder doch annahernd reinen Bestanden aufgestellt 
werden. Sie sollten die Stammzahl, die Stammgrundfliiche, die mittlere 
Bestandeshohe, die gesamte oberirdische Holzmasse, den Durchschnitts
zuwachs und den Normalzuwachs angeben. Auf der hierdurch gewonne
nen Grundlage wurden bald neue Ertragstafeln, zunaohst ffir die Fiohte, 
dann auoh ffir andere Holzarten bearbeitet und veroffentlicht. 

Naoh § 6 des genannten Arbeitsplanes hat sioh die Auswahl und 
Aufnahme der Bestande aussohlie.Blioh auf mogliohst' normale und 
gleichartige Bestande zu erstreoken. Unter normalen Bestanden sind 
solohe zu verstehen, welche naoh Ma.Bgabe der Holzart und des Standorts 
bei ungestorter Entwioklung auf gro.Ben Flachen von mindestens 1 ha ' 
"als die vollkommensten" anzuerkennen sind. Bei der Betriebsregelung 
wurden die wirkliohen Bestande zu den normalen durch Multiplikationen 
mit einem Vollertragsfaktor in Beziehung gesetzt. 

Die genannte Bestimmung des § 6 kann nun aber zu sehr abweichen
den Folgerungen fiihren. Der Normalbestand der Ertragstafeln ist kein 
fester Begriff von allgemeiner Giiltigkeit; er kann naoh saohliohen Ver
haltnissen und personliohen Urteilen versohieden sein. Nioht nur sind 
die duroh den Standort bedingten Versohiedenheiten weit mannigfaltiger, 
als der tibliohen Fiinfzahl entsprioht - auoh naoh der seitherigen Wirt
schaftsfiihrung und naoh den Ansiohten der Wirtschaftsfiihrer oder 
Besitzer konnen die Urteile tiber das, was normal genannt wird, von
einander abweiohen. Demgema.B ergeben sioh auch gro.Be Untersohiede 
in bezug auf den normalen Vorrat. 

Besohrankend auf die Anwendung der zur Zeit vorliegenden Ertrags
tafeln wirkt auoh die Abweiohung der Wirtsohaftsziele von denjenigen, 
die zur Zeit der Aufstellung der Tafel zugrunde gelegen haben. Diese 
bezogen sioh naoh den gegebenen Erklarungen auf reine oder dooh 
annahernd reine Bestande. In der Neuzeit wird das Wirtsohaftsziel 
roehr und mehr auf gemisohte Bestande geriohtet. 

Trotz dieser und anderer Ausstellungen, die an den Ertragstafeln 
der Versuohsanstalten gemacht werden konnen, darf man ihre Bedeutung 
nioht untersohatzen. Durch die planmaBigen Arbeiten, welohe auf sie 
gerichtet worden sind, enthalten sie eine Menge griindIioher Naohweise, 

1 Ganghofer: DaB forstliche Versuchswesen 1881, XIV. Arbeitsplan fiir die 
Aufstellung von HolzertragBtafeln. 
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nicht nut fiir die Massenschiitzungen, sondern auch fur viele andere Be
ziehungen, die Hlr das Verhalten der Holz- und Betriebsarten, der ver
schiedenen Stammklassen, fiir den EinfluB des Wachsrau:mes auf Hohe 
und Stii,rke, die Umtriebszeit und andere Verhiiltnisse von Wert sind. 
Immer aber bleibt zu beachten, daB Ertragstafeln keine starren Gebilde 
sind, sondern daB sie einen zeitlich und ortlich verschiedenen, durch 
ihre seitherige Geschichte und die gegebenen Entwicklungsbedingungen 
bestimmten Charakter besitzen. 

Wichtiger als die Genauigkeit der Aufnahme ist das Prinzip, welches 
hierbei in bezug auf die ausscheidenden Bestandesteile befolgt wird. 
Wie schon an anderer Stelle hervorgehoben wurde, ist von vielen Ver
tretern der Forsteinrichtung, insbesondere von den Begriindern der 
Vorratsmethoden, die Ansicht ausgesprochen, daB der Vorrat der ein
zelnen Bestande nicht nach dem wirklichen Gehalt, den sie zur Zeit 
der Aufnahme besitzen, einzusetzen sei, sondern nach dem Produkt 
aus ihrem Alter und dem Haubarkeitsdurchschnittszuwachs. Diese Me
thode besitzt den Vorzug groBer Einfachheit. FUr den nor:malen Vorrat, 
der bei der Betriebsregelung angestrebt wird, besteht die bekannte 

Formel nv = u;. Wenn es sich bei der Regelung des Ertrags wirklich 

nur urn die Endertrage handelte, so konnte gegen ihre Anwendung 
nichts gesagt werden. Ihr einfluBreichster Vertreter ist K. Heyer1. Er 
stellte den Satz auf: "Man findet die GroBe des normalen Vorrats fiir 
die Zwecke der Ertragsregelung, indem man das Alter einer jeden Stufe 
mit dem normalen Haubarkeitsdurchschnittszuwachs multipliziert und 
die Produkte addiert." So sehr man auch K. Heyers grundlegende 
Bedeutung fur die Ertragsregelung zu schatzen hat, so :muB doch be
stimmt ausgesprochen werden, daB die AusschlieBung derjenigen Be
standesteile, welche vor der Haubarkeit zur Nutzung kommen, vom 
Vorratsnachweis bei der jetzigen Bedeutung der Vornutzungen nicht 
aufrechterhalten werden kalil. Die Vornutzungen haben durch die 
forsttechnischen Fortschritte und die Verbesserung der Absatzverhalt
uisse stetig zugenommen. MaBgebend fiir das, was ein Bestand in seiner 
Lebenszeit geleistet hat, ist nicht die Masse, die am SchluB der Umtriebs
zeit noch vorhanden ist, sondern die Summe der Endnutzung und aller 
Vornutzungen, die im Laufe der Umtriebszeit stattgefunden haben. 
Sie kann sich entweder auf die gesamte oberirdische Holzmasse er
strecken oder auf das Derbholz beschrankt bleiben. 

Der jetzige Stand der Forsteinrichtung auf dem vorliegenden Ge
biete hat seine Wurzeln in der seitherigen Forstgeschichte. In der 
Praxis der meisten deutschen Staaten ist aber der Vorrat, wie schon 
oben hervorgehoben wurde, durch das Altersklassenverhaltnis ersetzt 

1 Waldertragsregelung, 3. Auf!. § 34. 
15* 
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worden. Zweifellos ist dieses auch in vieler Hinsicht besser geeignet, 
ein Urteil tiber den Waldzustand abzugeben, als ein in Masse oder Geld 
ausgedrtickter Vorrat. Aber zu manchen Aufgaben der Forsttechnik 
und Forstpolitik kann der Nachweis des Vorrats in der Fassung eines 
durch Masse und Wert bestimmten Kapitals nicht entbehrt werden. 

In bezug auf die Ermittlung der Masse des Vorrats waren die Staaten, 
welche das Fachwerk friihzeitig verlassen hatten, den anderen, in welchen 
dieses herrschend blieb, vorangegangen. In Baden m.achte die Anwen
dung der Ertragsregelungsmethode von K. Heyer die Aufnahme des 
Vorrats notwendig. Auch in den Anweisungen von 1912 und 1924 
werden Vorschriften tiber die Ermittelung des Vorrats gegeben. In
Sachsen wurden schon bald nach Griindung der Forsteinrichtungs
anstalt Vorratsschatzungen ausgefiihrt. Die Masse der 1-40jahrigen 
Bestande wurde nach den Abschliissen der Bonitats- und Altersklassen
tabelle berechnet. Der Vorratsnachweis der tiber 40jahrigen Bestande 
erfolgte bei jeder 10jahrigen Hauptrevision durch Okularschatzung. 
Nach dieser betrug im Durchschnitt des ganzen Landes der Vorrat je 
Hektar Holzboden in der Jahrzehnten: 

1844/53 1854/63 1864/73 1874/83 
152 162 177 189 

1884/93 
187 

1884/1903 
189 

1904/13 
185 fm 

In den meisten anderen deutschen Staaten liegen die Vorratsnach
weise noch in den Anfangen. In Bayern sind besondere Aufnahmen 
des Vorrats in der Regel auf Bestande zu beschranken, welche fiir den 
nachsten IOjahrigen Zeitabschnitt zum Angriff bestimmt werden. 
Okularschatzung ist zulassig, wenn Angleichung an Hiebsergebmsse, an 
bereits aufgenommene Bestande oder an Ertragstafeln ein gentigend 
verlassiges Resultat erwarten laSt. Zur Beurteilung des Standes der 
Wirtschaft, namentlich um ersehen zu konnen, ob ein UberschuS oder 
ein Fehlbetrag am Vorrat besteht, ist die Schatzung auf den gesamten 
Vorrat auszufiihren. Nach Muster 12 der Forsteinrichtungsanweisung 
ist eine summarische Berechnung des gesamten wirklichen Derbholz
vorrats und des gesamten Derbholzsollvorrats vorzunehmen. Die hierzu 
erforderlichen Schatzungen sind nach MaSgabe der Altersklassen
charakteristik unter Benutzung von Ertragstafeln zu bewirken. - In 
PreuSen!, wo im 19. Jahrhundert das kombinierte und Flachenfach
werk zur Anwendung gelangten, erhielten die vorliegenden Bestande 
ihren Ausdruck durch das Altersklassenverhaltnis. Erst in der An
weisung von 1925 wird die Bedeutung des Vorrats als Grundlage der 
Betriebsregelung hervorgehoben. Es heiSt dort: Der Normalzustand 
wird angestrebt durch allmahllche Herstellung des der Um.triebszeit 
entsprechenden normalen Altersklassenverhaltnisses. Das Verfahren 

1 Betriebsregelungs-Anweisung 1925, II. Methode. 
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mrd daher auch als Altersklassenmethode bezeichnet. "Die in der An
weisung aufgestellten Richtlinien machen es aber erforderlich, bei stark 
anormalen AltersklassenverhiUtnis als nachstes Ziel die Herstellung des 
normalem Vorrats aufzustellen, daneben aber auch ... die Herstellung 
einer normalen Altersabstufung mit im Auge zu behalten. Gemessen 
wird hierbei ... der Vorrat am Flachendurchschnittsalter der Betriebs
klasse." 

Das Altersklassenverbaltnis wird beim schlagweisen Betrieb fiir die 
Betriebsregelung stets von Bedeutung bleiben. Indessen der Fortschritt 
auf diesem Gebiet wird doch in Zukunft mehr nach dem Vorratsnachweis 
hin erfolgen mussen. Fiir die 6konomische Wurdigung der forstlichen 
Verhaltnisse bleibt das Alter ein ungeniigender MaBstab. Bei gleichem 
Durcbschnittsalter k6nnen die Massen und Werte der Bestande je nach 
den technischen Verhaltnisse sehr verscbieden sein. 

b) Der Wert des Vorrats. 
FUr viele MaBnahmen der Forstwirtschaft ist die Riicksicht auf die 

Beschaffenheit der Erzeugnisse wichtiger als ihre Menge. Die Holz
masse, die auf einem gegebenen Standort nachhaltig erzeugt wird oder 
erzeugt werden kann, ist in erster Linie von der Giite dieses Standortes 
abhangig; sie kann, wie die vorliegenden Ertragstafeln und die Ergeb
nisse mancher Untersuchungen zeigen, bei verschiedener Begrundung, 
verschiedener Durchforstung und Lichtung, verschiedener Umtriebs
zeit annahernd gleich sein. Auf die Beschaffenheit des Holzes wirken 
diese MaBnahmen weit bestimmter ein. 

Beim Nachweis des Wertes ist der Zweck, zu welchem die Aufnahme 
des Vorrats erfolgt, von EinfluB auf die Art und Genauigkeit der Aus
fiihrung. Wie in den Lehrbiichern der Waldwertrechnung ausgefiihrt 
wird, kann der Wert der Bestande, die den Vorrat zusammensetzen, 
als Kosten-, Erwartungs- oder Verbrauchs-(Verkaufs-)wert berechnet 
werden. 

Kostenwerte werden bekanntlich derart hergeleitet, daB die zur 
Bestandesbildung wirksamen Produktionsfaktoren, welche in den Boden
renten, den Kultur- und Verwaltungskosten bestehen, auf das gegen
wartige Bestandesalter prolongiert werden. Hiervon kommen die etwa 
eingegangenen Ertrage, ebenso bezogen auf die Gegenwart, in Abzug. 
Der auf solche Weise nachgewiesene Tauschwert (Preis) ist eine not wen
dige Bedingung fiir eine nachhaltige Wirtschaftsfiihrung und hierdurch 
von allgemeiner bleibender Bedeutung fiir deren Aufrechterhaltung. 
Fiir die Nachhaltigkeit der Produktion ist es erforderlich, daB die Er
trage die Produktionskosten iibertreffen, da der Zweck der wirtschaft
lichen Erzeugung in der Regel auf einen UberschuB des Ertrages iiber 
die Kosten gerichtet ist. Trotz dieser allgemeinen Beziehung kann eine 
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unmittelbare Anwendung der Kostenwerte in der Forstwirtschaft nur 
Un beschranktem MaBe stattfinden. In der langen Zeit zwischen Be· 
griindung und Ernte treten Wirkungen auf die Holzpreise ein, die von 
den Erzeugungskosten unabhangig sind. Am ersten lassen sich Kosten. 
werte fiir junge kiinstlich begriindete regelmaBige Bestande anwenden, 
bei denen die Bestandteile der Kosten leicht und einwandfrei nacho 
gewiesen werden konnen. 

Die Methode der Erwartungswerte beruht auf dem richtigen 
Gedanken, daB alle Werte, welche in der Forstwirtschaft erzeugt wer· 
den, von den zu erwartenden Ertragen abhangig sind. Sie entsprechen 
dem Interesse des Waldeigentiimers oder Kaufers. Gleichwohl ist auch 
die Anwendbarkeit von Erwartungswerten sehr beschrankt. Bei jiingeren 
und mittelalten Bestanden sind gegen sie analoge Einwendungen zu 
erheben, wie gegen Kostenwerte fiir altere. Die Werte des Holzes in 
ferner Zukunft konnen nicht mit Sicherheit in zahlenmaBiger Fassung 
eingesetzt werden. Auch wenn keine Naturschaden eintreten, sind die 
Werte der Haubarkeitsertrage je nach der technischen Behandlung, 
insbesondere der Art und dem Grade der Durchforstungen, sehr verschie· 
den, wie aus den neueren Ertragstafeln zur Geniige ersehen werden kann. 
Mehr noch gilt die Unsicherheit in bezug auf die zukiinftigen Tauschwerte 
des Holzes. DaB sie sich stetig, der Zeit entsprechend, andern, wie von 
mancher Seite unterstellt wird, kann nur fiir bestimmte ruhige Wirt· 
schaftsperioden, nicht aber allgemein angenommen werden. 

Weitaus am meisten Bedeutung muB der Schatzung des Holzes nach 
den Verkaufs· oder Verbrauchswerten beigelegt werden, die als Pro· 
dukte von Masse und Wert zu berechnen und darzustellen sind. DaB 
auch Verkaufswerte Mangel besitzen, bedarf keines Beweises. Junge 
Bestande haben meist gar keinen Verbrauchswert, wohl aber einen wirt· 
schaftlichen Wert. Allein die jungen Bestande machen nur einen kleinen 
Teil des ganzen Vorrats aus und konnen leicht eingeschatzt werden. 
Der reale Verbrauchswert hat schon deshalb fiir altere und mittelalte 
Bestande besondere Bedeutung, weil er unabhangig ist von dem ZinsfuB, 
der fiir Kosten· und Erwartungswerte eine so einfluBreiche Rolle spielt, 
obwohl er nie einwandfrei nachgewiesen werden kann. Es ist ferner zu 
beachten, daB fiir den wichtigsten Zweck, zu welchen bei der Forst· 
einrichtung Nachweise der Bestandeswerte vorgenommen werden, 
namlich fUr die Ermittelung des Wertzuwachses, des wichtigsten 
Faktors fiir die Umtriebszeit, nur die materiellen durch Massen und 
Wert der Einheit bestimmten Verbrauchswerte zugrunde gelegt 
werden konnen. 

Da sich junge Bestande nicht nach dem Verbrauchs· und Erwar· 
tungswert bestimmen lassen, fiir altere aber gerade diese Berechnung 
oder Schatzungsart die wichtigste ist, so fiihrt eine auf ganze Reviere 
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oder Betriebsverbande gerichtete "Oberlegung zu der Einsicht, daB eine 
einheitliche Methode des Vorratsnachweises, wenn sie auch an sich nichtnur 
wegen der anzuwendenden Formelsondern auch aus sachlichen Griinden 
wiinschenswert erscheint, nicht durchgefiihrt werden kann. Es empfiehlt 
sich deshalb, den Vorrat nach Altersstufen zu ordnen und einesteils die 
lilteren, andernteils die jiingeren Bestande fiir sich zu berechnen. Tat
sachlich wiirde auch in der Praxis derjenigen Staaten, in welchen der 
Vorrat nebst seiner Verzinsung iiberhaupt der Berechnung oder Schat
zung unterworfen wird, in dieser Weise verfahren. Insbesondere gilt 
dies von der Sachsischen Staatsforstverwaltung, die das Waldkapital 
schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts zur Darstellung gebracht 
hat. Nach den betreffenden Bestimmungen des Forsteinrichtungsamtes 
sind die 1 bis 40- (bzw. 60- )jahrigen Bestande nach der Formel fiir den 
Bestandeskostenwert zu berechnen. Die alteren Bestande _ werden nach 
dem Produkt. aus Masse- und Durchschnittswert der Masseneinheit ge
schatzt. Auch in Baden sollen nach der Forsteinrichtungsordnung von 
1912 die Bestandeswerte, etwa bis zum 40jahrigenBestandesalter, nach 
dem Kostenwert, die der iilteren Bestande nach dem Verkaufswert er
mittelt werden. Die Kostenwertberechnung ist in der Regel soweit in 
Anwendung zu bringen, als die Bestande in der Hauptsache noch keine 
Handelsware liefern. Sie werden auf Grund des Abschlusses der Wald
standsiibersicht fiir die 20 Jahre umfassenden Altersgruppen berechnet, 
und zwar bei annahernd gleichmaBiger Verteilung der einzelnen Alter 
iImerhalb der Gruppe auf die Mitte der Altersklasse, d. i. auf das Jahr 
10, 30, 50 usw., bei unregelmaBiger Verteilung auf das sich ergebende 
mittlere Flachenalter. - In den meisten anderen Staaten sind die Vor
schriften iiber die Berechnung der Bestande und des Waldkapitals vor
zugsweise fiir die Zwecke des An- und Verkaufs sowie der Abl6sung von 
Grundgerechtigkeiten erlassen worden. In PreuBen sollen nach den all
gemeinen Vorschriften von 1905, betreffend Waldwertsberechnungen, 
die unter 40-50 Jahre alten Bestande in der Regel nach dem Er
wartungs- oder Kostenwerte berechnet werden; altere und aIle hiebs
reifen Bestande sind in der Regel nach ihrem Verkaufswert zu ver
anschlagen. 

Die wichtigsten Forderungen, die man zum Nachweis des Wertes 
des Vorrats fiir die 'Betriebsregelung zu stellen hat, gehen dahln, daB 

1. fiir aIle oder doch die wichtigsten fiir die Betriebsfiihrung aus
schlaggebenden SortiInente, die jam'lichen bzw. periodischen Durch
schnittspreise berechnet und bekannt gegeben werden; 

2. fiir die am meisten vertretenen Bonitaten und Altersstufen die 
Werte des stehenden Holzes, die sich nach den das Durchschnitts
festmeter zusammensetzenden SortiInenten ergeben, nachgewiesen 
werden; 
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3. fiir die Vergangenheit, soweit entsprechendes Material vorliegt, 
die Verwertungspreise del' Sortimente angege ben werden; 

4. fiir groBere Wirtschaftsgebiete die Freise getrennt nachgewiesen 
werden. 

3. Die Verzinsung des Vorrats. 

Bei einem Betriebe, in welchem del' Produktionsfaktor "Kapital" eine 
so wichtige Rolle spielt, wie in del' Forstwirtschaft, wird die Frage del' 
Verzinsung jederzeit von Bedeutung bleiben. Gegensatzliche Richtungen 
sind nicht von Dauer. Unter dem umgestalteten EinfluB, den del' Welt
krieg auf das Wirtschaftsleben ausgeiibt hat, konnte sich wohl die An
sicht bilden, daB die Forderung del' Verzinsung in del' Forstwirtschaft 
nicht aufrecht erhalten werden konne. Allein del' Weltkrieg mit seinen 
zerstorenden Wirkungen kann del' zukiinftigen Forstwirtschaft und dem 
in ihr sich vollziehenden WertbildungsprozeB nicht zugrunde gelegt 
werden. Ein Yolk, in dem die zerstorende Wirkung des Krieges auf lange 
Dauer wiitete, wiirde zugrunde gehen. In jeder entwicklungsfahigen 
Volkswirtschaft muB abel' auch Kapital gebildet werden. Dies geschieht 
abel' nul', wenn eine Verzinsung desselben erwartet werden kann. Die 
hierauf gerichteten Erorterungen werden deshalb in Zukunft in allen 
prinzipiellen Fragen e benso liegen, wie es in del' Vergangenheit gewesen ist. 

Trotz del' Anerkennung del' Notwendigkeit einer Verzinsung kann 
die Hohe des ZinsfuBes in bestimmten Zahlen von allgemeiner Giiltig
keit nicht festgestellt werden. Die Rechnungen, welche man fiir diesen 
Zweck ausfiihrt, gelten nur unter besonderen Bedingungen, von denen 
eine auch den angewandten ZinsfuB betrifft. Zu einer dahin gerichteten 
Ansicht sind abel' hervorragende Nationalokonomen in Gegensatz ge
treten, von denen hier nur Helferich und v. Thiinen genannt wer
den sollen. Helferich vertrat nach dem Erscheinen von PreBlers "Ratio
nellem Waldwirt" die Ansicht, daB ein Waldeigentiimer, del' privat
wirtschaftlich richtig wirtschafte, seinen Berechnungen den landes
iiblichen ZinsfuB zugrunde legen miisse. Von Thiinen fiihrte in seinen 
wenig bekannten, abel' tiefgehenden Untersuchungen iiber Bodenrente 
und Umtriebszeit, durch die ihm ein ehrenvoller Platz in del' Geschichte 
del' forstlichen Betriebslehre zukommt, einen gleichmaBigen ZinsfuB 
von 4% ein. Die Forstwirtschaft hat jedoch durch die lange Dauer des 
Wachstums del' Baume und durch die Regeln del' forstlichen Technik 
soviel Eigentiimlichkeiten, daB sonst giiltige Satze iiber das Verhalt
nis von Rente und Kapital, das den ZinsfuB bestimmt, nicht ohne wei
teres auf sie iibertragen werden konnen. Ais die wichtigsten Besonder
heiten des forstlichen ZinsfuBes sind folgende geltend zu machen: 

Erstens die Forderung, daB derselbe niedrig sein soli. Die Griinde 
hierfiir sind von del' groBen Mehrzahl del' Forstwirte iibereinstimmend 
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anerkannt worden. Sie liegen zunachst in der langen ununterbrochenen 
Dauer der Wirksamkeit des Wald- bzw. Vorratskapitals. In anderen 
Zweigen des Wirtschaftslebens kommt eine so stetige Wirksamkeit des 
Kapitals nur selten vor. Sodann muB (wenigstens wenn, wie es im prakti
schen Leben meist geschieht, der ZinsfuB im weiteren Sinne gefaBt wird) 
die Sicherheit der Waldwirtschaft in Rucksicht gezogen werden. 
Trotz der vielen Naturschaden, welchen die Waldbestande bei allen 
Holzarten und in allen Altersstufen ausgesetzt sind, ist die Sicherheit 
des ganzen Betriebs in der Forstwirtschaft doch weit groBer als in den 
meisten Zweigen des gewerblichen Lebens, die von den Schwankungen 
der wirtschaftlichen Zustande starker betroffen werden. Ein weiterer 
Grund zur Anwendung niedriger ZinsfUBe mnB in dem Umstand ge
funden werden, daB die Ertrage der Forstwirtschaft im Laufe der fort
schreitenden Kultur zu steigen pflegen. Wie die Landwirtschaft, so 
muB auch die Forstwirtschaft fiihig sein, die Massenertrage durch forst
technische MaBnahmen und Erweiterung der Absatzmoglichkeiten zu 
erhohen. In noch hoherem MaBe gilt dies in bezug auf die Beschaffenheit 
des Holzes, die durch die MaBnahmen der Verjlinglmg und Pflege im 
hohen Grade gefordert werden kann. 

Eine zweite Eigentlimlichkeit des forstlichen ZinsfuBes, die aber 
im Kreise der Forstwirte weniger anerkannt wird als die erstgenannte 
besteht darin, daB er nicht fUr aIle Holzarten und Bestandesformen als 
gleich angenommen werden kann. Die Berechtigung, verschiedene 
ZinsfUBe zur Anwendung zu bringen, liegt darin, daB die Ursachen, aus 
welchen bei der Forstwirtschaft im allgemeinen ein niedriger ZinsfuB 
angewandt wird, unter verschiedenen wirtschaftlichen Verhaltnissen 
nicht in gleichem sondern in verschiedenem MaBe vorliegen. Verschieden 
ist die Stetigkeit der Massen- und Werterzeugung, verschieden die Sicher
heit der BetriebsfUhrung, verschieden die Berechtigung der Vermutung 
zukUo.ftiger Ertragssteigerung. Indem man diese Bestimmungsgrunde 
gehorig wfudigt, gelangt man insbesondere zu verschiedenen Zins
fUBen nach Holzarten und Umtrie bszeiten. Bei verschiedenen HoI z
arten ist die Sicherheit des Betriebs haufig verschieden. Je besser das 
Klima einer Holzart entspricht, urn so weniger Schaden ihres Wachs
tums sind zu befUrchten. Laubholz bietet im allgemeinen eine groBere 
Sicherheit als Nadelholz, das von den Gefahren der organischen und an
organischen Natur :mehr zu leiden hat. Gemischte Bestande gewahren 
einegroBere Sicherheitals reine. Was die Um trie bszeit betrifft,so findet 
der, schon in der preuBischen Anleitung zur Waldwertberecbnung von 
1866 kundgegebene Ausspruch: "Je langer ein Zeitraum ist, fUr welchen 
ein Kapital ohne Unterbrechlmg und ohne daB die mit Wiederanlegung 
verbundene Muhe, Kosten, Zeitverlust und zeitweise Zinsenausfalle ein
treten, mit Zins auf Zins werbend sicher angelegt wird, urn so kleiner 
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kann der ZinsfuB sein" in der forstlichen Praxis vielseitige Anwendung. 
Diese findet jedoch groBe Schwierigkeiten, weil die Unterschiede des 
ZinsfuBes bei verschiedenen Holzarten und Umtriebszeiten nicht leicht 
zutreffend begriindet werden konnen und weil die Ausfiihrung der Be
rechnungen sehr umstandlich ist. 

Wie aus den meisten Erorterungen iiber den forstlichen ZinsfuB her
vorgeht, liegt eine wesentliche Besonderheit desselben in dem Umstand, 
daB er yom landesiiblichen ZinsfuB unabhangig oder wenigstens nicht 
direkt abhangig ist. Die Richtigkeit dieser Auffassung ist zwar von den 
meisten NationalOkonomen, welche der Forstwirtschaft nahergetreten 
sind, nicht anerkannt worden. Der ZinsfuB gilt im Gegenteil als ein 
ziemlich gleichbleibender Faktor, im Gegensatz zu den anderen Zweigen 
des Einkommens. Schon A. Smith hebt hervor, da.B von den zahl
reichen Umstanden, welche den Arbeitslohn ver~ndern, nur zwei den 
Kapitalzins beriihren, insbesondere die mit den betreffenden Geschaften 
verbundene Gefahr oder Unsicherheit. Roscher stellte an die Spitze 
des Abschnitts seiner Schrift iiber den Kapitalzins den Satz auf: "Inner
halb desselben volkswirtschaftlichen Gebietes trachten die verschiedenen 
Kapitalverwendungen regelmaBig nach einem gleichen ZinsfuB." Daher 
war es auch verstandlich, daB Helferich1 iiber die Ansicht der Forst
wirte, die fiir ihren Betrieb einen niedrigen ZinsfuB unterstellten, ziem
lich erstaunt war. Er sChrieb: "An sich erscheint es schwer verstand
lich, wie iiber ein rein faktisches Verhaltnis, wie der ZinsfuB, eine Ver
schiedenheit der Ansichten bestehen kann." Er fiigte, um seine Ansicht 
zu prazisieren, hinzu, daB ein Waldeigentiimer, wenn er privatwirtschaft
lich richtig wirtschaften wolle, in Deutschland mit 5%, in ()sterreich mit 
6% rechnen miisse. Die groBte Mehrzahl der wissenschaftlichen und 
praktischen Forstwirte teilte jedoch die Ansicht J udeichs, der in seiner 
Antwort an Helferich ausfUhrte : "Der ZinsfuB laBt sich ganz rein eigent
lich niemals darstellen; er ist eine Summe verschiedener wirtschaft
licher Faktoren, die ihrerseits wieder von verschiedenen Verhaltnissen 
abhangig sind .... Dies hat zur Folge, daB er eine fraglicheGroBe ist und 
stets bleiben wird." Und so ist es auch in der Tat. Die Forstwirtschaft 
hat durch die lange Dauer, welche die Baume zu ihrer Hiebsreife bediir
fen, Eigentiimlichkeiten, durch die sie sich von fast allen anderen Wirt
schaftszweigen unterscheidet. Das in den Staatsforsten und anderen 
groBen Waldkorpern vorliegende Kapital ist die Folge einer ein Jahr
hundert langen Wirtschaftsgeschichte. Bei einer geordneten, nach den 
RegeIn des Waldbaues und des Forstschutzes geleiteten Wirtschaft 
wird das Bestandeskapital, welches den Vorrat bildet, nur allmahlich 
verandert. Die vorliegenden Bestandeszustande miissen zunachst als 

1 Forstliche Blatter 1872, Sendschreiben von Judeich. 
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eine durch die Gescbichte gegebene Tatsache hingenommen werden. 
Auf die Hohe derVerzinsung ist diese Gebundenheit des forstlichen Be· 
trie bska pitals von grollem Einflu.B. Das treffendste Beispiel, das infolge
dessen fiir das VerhaItnis des forstlichen zum landestiblichen ZinsfuB 
eintreffen kann, liegt in der Gegenwart vor: Wahrend die Schuldzinsen 
fiir geliehene Kapitalien, insbesondere fiir kurzfristige Kredite, so hoch 
sind, wie es in friiheren Zeiten kaum jemals der Fall war, zeigt der Ver
such, die Verzinsung des Holzvorratskapitals nachzuweisen, infolge der 
gesunkenenHolzpreise und diegestiegenen Werbungskosten einen auBer
ordentlich niedrigen Stand der Verzinsung. 

Als Beispiele fiir die groBen Unterscbiede in der Hohe der Verzin
sung sei bier nur auf PreuBen und Sachsen Bezug genommen. In 
der Sachsischen Staatsforstwirtschaft wurde die Verzinsung des 
Waldkapitals schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die 
Forsteinrichtungsanstalt nachgewiesen. Sie wird angegeben fiir die 
Jahrzehnte 

1854/63 1864/73 1874/83 1884/93 1894/1903 1904/13 
zu 2,15 2,59 2,57 2,44 2,22 2,26 

Sie lag biernach zwischen 2 und 3%. In den letzten Jahren ist sie aber 
durch die Ungunst der wirtscbaftlichen Verhaltnisse um mehr als die 
Halfte, auf 1,05% gesunken. In PreuBen ergab sich bei den in einigen 
Staatsoberforstereien angestellten Untersuchungen tiber die Bilanz fiir 
das Jahr 1924/25 eine Verzinsung des Waldkapitals von 1,41 % fiir die 
Buche, von 1,47% fiir die Fichte und von 1,64% fiir die Kiefer, wahrend 
nach der allgemeinen Verfiigungtiber Waldwertberechnungen von 1905 ein 
ZinsfuB bei 80jahrigen und niederem Umtrieb von 3% - bei hOherem 
Umtrieb ein solcher von 2,5% Anwendung finden soll. 

In bezug auf die Anwendung des Zinsfulles mull man, trotz 
der Bedeutung, die ihm beizulegen ist, die Regel aufstellen, dall ihr 
Nachweis in der Form von ausfiihrlichen Berechnungen wegen zabl
reicher Faktoren, die sich nicht in Zablen fassen lassen, moglicbst zu 
beschranken ist. Hierbei kommt ferner in Betracht, daB die Behandlung 
der bierher gehorigenAufgaben nach dem Zweck, dem sie dienen sollen, 
verscbieden ist. FUr Kauf, Verkauf und andere Eigentumswechsel ver
bundene Arbeiten, die sich meist auf kleinere Objekte beziehen, muB die 
Schatzung oder Berechnung tunlichst genau erfolgen. Die Einfiihrung 
eines Zinsfulles kann bier in der Regel nicht umgangen werden. Bei den 
Aufgaben des Waldbaues und der Forsteinrichtung fiir groBere Wirt
schaftsgebiete ist eine genaue Berechnung der einzeInen Objekte oft 
nicht moglich. Einrichter und Verwalter geben ihr Urteil meist in der 
Form eines praktischen Gutachtens ab, dem zablenmaBige Nachweise, 
wenn sie auch nicht streng beweisend wirken, doch nach Moglichkeit 
beizuftigen sind. Wichtiger als die absoluten Nachweise sind bier haufig 
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die relativen, die durch das VerhiiItnis bestimmt werden, in welchem 
die Wirkungen verschiedener MaBnahmen zueinander stehen. 

Sodann lehren die Tatsachen del' Forstgeschichte und die Zustande 
del' deutschen Waldungen in del' Gegenwart, daB neben den objektiven 
Bestimmungsgriinden del' Wirtschaftsfiihrung, die auf den ZinsfuB ein
wirken, auch subjektive Bestimmungsgriinde von EinfluB sind. Sie 
haben we Ursache in dem Willen des Waldbesitzers. Niemand kann 
gezwungen werden, eine bestimmte Verzinsung seines Waldvermogens 
als Gesetz anzuerkennen odeI' die Motive des Handelns vollstandig an
zugeben. Ein kapitalkraftiger Waldbesitzel" (z. B. del' Staat, del' die Inter
essen del' Allgemeinheit zu vertreten hat, odeI' auch ein GroBgrund
besitzer, del' den forstlichen Betrieb im Interesse seiner Nachkommen 
regelt) kann einen ZinsfuB von 2 Y2 % als geniigend ansehen, wahrend 
eine waldbesitzende Gemeinde, die auf die Erzeugung von Bauholz 
das Hauptgewicht legt, eine 3%ige Verzinsung ihres Waldkapitals an
strebt, und ein kleiner bauerlicher Wirt seinen Betrieb auf Grubenholz 
einrichtet, das eine Verzinsung des Waldkapitals von 3 Y2% gewahrt. 

II. Boden. 
Del' Wert des Bodens wird, wenn nicht vorausgegangene Verkaufe 

einen Nachweis desselben darbieten odeI' aus Vergleichen mit dem Wert 
gleichartiger landwirtschaftlich benutzter Boden ein Urteil gewonnen 
werden kann, bekanntlich durch Berechnung des Bodenerwartungswerts 
ennittelt. Diesel' ergibt sich durch Gegeniiberstellung del' positiven und 
negativen, auf die Gegenwart reduzierten Elemente des Ertrags. Mag 
nun del' Boden in del' einen odeI' anderen Weise berechnet odeI' geschatzt 
werden - so wird sich fiir gute, mit entsprechenden Holzarten und 
Altersklassen bestandene Reviere ergeben, daB er nur einen kleinen Teil 
des Waldkapitals ausmacht. Er steht mit den Bestanden, die auf ihm 
erwachsen sind, in kausalem Zusammenhang und kann deshalb unter 
Umstanden auch als ein Bruchteil des Vorrats ausgedriickt werden. 

Ware nun del' Tauschwert des Bodens del' ausschlieBliche Bestim
mungsgrund und ein geniigender MaBstab fiir seine Bedeutung, so ware 
es auffallend, daB auf den Bodenwert und seine Rente eine so groBe Be
deutung gelegt wird, wie es seit del' Mitte des vorigen Jahrhunderts del' 
Fall gewesen ist. Allein eine solche Unterstellung ist nicht zutreffend. 
Ein sehr wesentlicher Grund fUr die Bedeutung des Bodens liegt darin, 
daB er, wie andere Naturgaben (Warme, Licht, Luft) , die Grundlage 
jedel' Art von Fol'stwirtschaft bilden und dadul'ch wirtschaftlichen Wert 
haben kann, auch wenn dies nicht zahlenmaBig nachzuweisen ist. Dies 
gilt zunachst schon in physischel' Beziehung. In einem bestimmten kli
matischen Gebiet hangen aile wirtschaftlichen MaBnahmen und del'en 
Erfolge vom Boden abo Die Wahl del' Holzarten und ihre Mischung 
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werden in erster Linie durch den Boden bestimmt. Fiir die Moglichkeit 
der natiirlichen Verjiingung, die Art und Weise der Kultur, die Riebe 
der Bestandespflege, fUr Durchforstungen und Lichtungen, Unterbau, 
Uberhalt und andern MaBnahmen ist die Beschaffenheit des BodeIL'> 
der wichtigste Bestimmungsgrund. 

Entsprechendes gilt auch in okonomischer Beziehung. Hier wird seit 
Ricardo und v. Thiinen ziemlich allgemein die einfluBreiche Lehre 
vertreten, daB der Boden und der auf dem Boden entfallende Reinertrag 
durch die Wirtschaftsfiihrung auf einen Rochstbetrag gebracht werden 
sollen. Die tiefste und bleibende Ursache hierfiir liegt nicht in den mathe
matischen Berechnungen, die wegen des Schwankens der Rechnungs
faktoren eine strenge mathematische Giiltigkeit nicht besitzen, sondern 
in stlinen wirtschaftlichen Eigenschaften, insbesondere seiner Unbeweg
lichkeit und Unvermehrbarkeit. Wahrend alle anderen P:I:oduktions
faktoren, namentlich Arbeit und Kapital, im Laufe des wirtschaftlichen 
Fortschritts zunehmen, bleibt der Boden in seiner Ausdehnung unver
andert. Beide Eigenschaften sind von EinfluB auf die okonomische 
Wertschatzung. Durch die Unbeweglichkeit gewahrt der Besitz des 
Bodens ein hohes MaB von Sicherheit, daB ihm zur Verpfandung in be
sonderem Grade geeignet macht. Durch seine Unvermehrbarkeit hat 
der Boden einen natiirlichen Monopolpreis. 

In der weiteren Ausgestaltung der Produktionsfaktoren, insbeson
dere des Bodens, kommt ein wirtschaftlicher Grundsatz zur Anwendung, 
den Relferich in die Worte faBte: "Sind in einem Geschaft verschie
dene, teils umlaufende, teils fixe Kapitalien in Anwendung, so erhalt 
das jeweils fixeste beim Steigen des Ertrags iiber den Durchschnitts
satz den ganzen Mehrgewinn, wie es anderenfalls den ganzen Verlust 
zu tragen hat, der sich beim Sinken des Ertrags ergibt." Aile anderen 
Produktionsfaktoren konnen weit schneller aus dem forstlichen Betrieb 
herausgezogen oder in ihn eingefUhrt werden. 

Bei den Berechnungen oder Schatzungen, die den Bodenwert oder 
den Bodenreinertrag betreffen, muB stets der Zweck, zu welchen die be
treffenden MaBnahmen vorgenommen werden, gebiihrend beachtet 
werden. Wenn es sich um Kauf und Verkauf, Tausch, Bewertung von 
Abfindungsflachen und ahnliches handelt, muB der Wert, zu dem diese 
Dinge berechnet werden, der Natur der Geschafte entsprechend mog
lichst genau in del' Fassung bestimmter Zahlen festgesetzt werden. So
fern es sich aber nicht um Eigenturnswechsel, sondern urn Aufgaben 
des Waldbaus und der Forsteinrichtung fiir die eigene Wirtschaft han
delt, liegen die Verhaltnisse, welche die Art und Genauigkeit der Rech
nungen und Schatzungen bestimmen, wesentlich anders. Auch hier sind 
gute statistische Nachweise erwiinscht. Aber sie lassen sich in groBen 
Betrieben auf mathematischem Wege haufig nicht durchfiihren; einer-
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seits wegen des groBen Umfangs del' Objekte, andrerseits, weil bei den 
meisten und wiehtigsten Aufgaben Faktoren von EinfluB sind, die eine 
mathematisehe Fassung iiberhaupt nieht zulassen. Wiehtiger als die 
Seharfe del' Reehnungen sind die Folgerungen, welehe aus del' Sunune 
der in Betraeht kommenden Faktoren fiir die wirtsehaftliehen MaB
nahmen gezogen werden k6nnen. Fiir die wiehtigsten Aufgaben der 
Einriehtung und Verwaltung handelt es sieh weniger urn absolute, als 
urn relative Wertnaehweise, namlieh urn das Verhaltnis, in welehem ver
sehiedene MaBnahmen (versehiedene Holzarten, versehiedene Kultur
verbande, versehiedene Durehforstungsgrade usw.) in bezug auf die 
Hebung der Bodenwerte zueinander stehen. 

Bei allen hier in Betraeht kommenden Aufgaben leistet eine gute 
Preisstatistik gute Dienste. Da diese zeigt, daB gesunde, astreine Stamme 
weit h6here Preise besitzen als astige oder sonst minderwertige, so ergibt 
sieh ohne weiteres, daB zur Erh6hung der Bodenwerte sehleehte Be
standesglieder entfernt, gute im Wuehse begiinstigt werden. Da ferner 
der Wertzuwaehs, der den wiehtigsten Bestimmungsgrund fiir die Hiebs
reife und Umtriebszeit bildet, an astreinen Stammen weit starker und 
anhaltender ist als an astigen, so liegt in der guten Stammpflege aueh 
das beste Mittel zur Einhaltung h6herer Umtriebszeiten und die Be
reehtigung zu konservativer Wirtsehaftsfiihrung. 

Vierter Absehnitt. 

Die Bildnng der Betriebsverbande. 
Vor fiinfzig Jahren verfaBte ieh naeh langerer Besehaftigung mit 

Forsteinriehtungsarbeiten in der Provinz Hessen-Nassau eine kleine 
Sehriftl, welehe das von Forstrat O. Kaiser vertretene Verfahren del' 
Waldeinteilung und Betriebsregelung behandelte. Der Absehnitt iiber 
die Bildung der Betriebsverbande begann mit folgenden Worten: 

"Eigentliehe Wirtsehaftsverbande, d. h. organisehe, in innerem Zu
sammenhange stehende Glieder einer Wirtsehaftseinheit gibt es iiberall 
nur zwei. Wir nennen sie Betriebsklassen und Hiebsziige. Erstere urn
fassen diejenigen Bestande einer Wirtsehaftseinheit, welehe einer gleieh
artigen Bewirtsehaftung unterworfen werden sollen, letztere sole he Teile 
der ersteren, welehe in einer regelmaBigen Folge hinsiehtlich ihres Ab
triebs odeI' ihrer Verjiingung stehen." DieseAuffassung habe ieh seither 
in der Forsteinriehtung und Forstverwaltung, im akademisehen Unter
rieht und in der Literatur beibehalten und lege sie aueh hier zugrunde. 

1 Wegenetz, Einleitung u. Wirtschaftsplan in Gebirgsforsten 1882, 2. Teil 
2. Abschnitt. 
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Andere Teilungen werden aus Griinden des Umfangs und der Lage der 
Objekte, sowie der Geschaftsfiihrung, nicht aber aus forsttechnischen 
Grunden, welche die Verbande bestimmen, vorgenommen. 

I. Betriebsklassen. 
Durch die Bildung von Betriebsklassen sollen diejenigen Bestande 

einer Wirtschaftseinheit zu einem Verbande zusanunengefaBt werden, 
welche innerhalb des Zeitraumes, fUr welchen der Wirtschaftsplan auf
gestellt wird, einer gleichartigen Bewirtschaftung unterworfen werden; 
verschieden zu bewirtschaftende Bestande sind dagegen durch Zuwei
sung zu verschiedenen Betriebsklassen voneinander zu trennen. 

Verschiedenheiten in der Bewirtschaftung, welche AnlaB geben kon
nen, Betriebsklassen zu bilden, erstrecken sich insbesondere auf die 
vorkonunenden Betriebsarten, Holzarren und Umtriebszeiten. Dauernden 
Abweichungen in dieser Richtung liegen in einem geordneten Betriebe 
meist Verschiedenheiten des Standorts zugrunde. Sofern die recht
lichen Verhaltnisse in einem Revier verschieden sind, konnen auch sie 
zur Bildung besonderer Betriebsklassen Veranlassung geben. 

Da hiernach die Bildung der Betriebsklassen in dem Standort lmd 
der forstlichen Technik ihre wesentlichsten Bestinunungsgriinde finden, 
ist es erforderlich, daB die bei der Forsteinrichtung aufzustellenden 
Wirtschaftsregeln zu ihnen in Verbindung gesetzt werden. 

Bei Beriicksichtigung der genannten Bestimmungsgriinde scheint 
die Zahl der Betriebsklassen eines Reviers so groB sein zu mussen, als 
den Kombinationen aus den vorkommenden Betriebsarten, Holzarten 
und Umtriebszeiten entsprechend ist. In der Praxis gestaltet sieh die 
Betriebsklassenbildung jedoch weit einfacher. Zuachst wird sie be
schrankt durch eine gewisse MindestgroBe. Das MaB derselben ist nach 
der GroBe der Wirtschaftseinheit verschieden, soll aber im allgemeinen 
der Forderung genugen, daB innerhalb der Betriebsklassen ein regel
maBiger naehhaltiger Betrieb in Aussicht genonunen werden kann. 
Kleine Flachen, z. B. einzelne Erlenbestande an Wasserlaufen, bleiben 
bei der Betriebsklassenbildung unberucksiehtigt. Ferner sind wirtschaft
liche Verschiedenheiten geringeren Grades nicht in besonderenBetriebs
klassen zum Ausdruck zu bringen; Bestande, die solche enthalten, kon
nen meist unbedenklich zu derselben Betriebsklasse verbunden werden. 
Am wenigsten wird eine derartige Verschmelzung bei Abweichung der 
Betriebsarten zulassig erscheinen. Verschiedene Betriebsarten erfor
dern bei der Ertragsregelung und Wirtschaftsfiihrung eine zu verschie
dene Behandlung, als daB ihre Vereinigung zu derselben Betriebsklasse 
zulassig oder zweckmaBig erscheinen konnte. Wohl aber ist dies bei 
verschiedenen, ahnlich zu bewirtschaftenden Holzarten durchfiilirbar. 
Insbesondere ist die Vereinigung angezeigt, wenn die verschiedenen 
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Holzarten nicht nur getrennt sondern auch in Mischungen auftreten. 
K. Heyer! hat es bereits im. Jahre 1854, in der ersten Auflage seines 
Waldbaues, als Vorzug der gemischten Bestiinde bezeichnet, daB sie 
die groBte Verminderung der Betriebsklassen ermoglichen. Auch hin
sichtlich der Umtriebszeit kann man kleinere Unterschiede bei der Bil
dung der Betriebsklassen unbeachtet lassen. Eine Trennung der Be
stiinde im Sinne einer strengen Theorie ist selten ausfiihrbar. In den 
Zahlen der Wirtschaftspliine konnen nur mittlere Verhiiltnises zur Dar
stellung gelangen. In der Praxis ergeben sich durch die Art der natiir
lichen Verjiingung und auch bei einer allmiihlichen Fiihrung der Kahl
schliige soviel Abweichungen in der Zeit der Endnutzung in jedem gro
Beren Bestand, daB in dieser Beziehung Unterschiede der Hiebsreife 
von 10 oder 20 Jahren nicht immer zur Bildung von Betriebsklassen An
laB geben konnen. 

Innerhalb desselben Wirtschaftsgebietes werden die Ausscheidungen 
der Betriebsklassen durch die Faktoren des Standortes bestillllllt. Auf 
gleichem Standort liegt in der Regel keine Veranlassung vor, verschie
dene Holzarten, Betriebsarten oder Umtriebszeiten einzufiihren. Auf 
geringem Boden ist meist gar nicht die Moglichkeit zu verschiedener 
Wirtschaftsfiihrung vorhanden. Fiir gute Bonitiiten ist diese allerdings 
gegeben. Eine eingehende Untersuchung der Wirtschaftsfiihrung und 
ihrer Rentabilitiit wird jedoch auch hier zu einer einfachen Gestaltung 
des Betrie bs und demgemiiB zu einer Beschriinkung der Betrie bsklassen
bildung fiihren. 

II. Hiebsziige. 
Seitdem im Anfang des vorigen Jahrhunderts in PreuBen durch 

G. L. Hartig, in Sachsen durch H. Cotta die Grundlagen fiir eine raUlll
liche Ordnung der Staatsforsten geschaffen waren, haben sich die Rich
tungen, die damals eingeschlagen wurden, im Sinne ihrer Begrunder 
weiter entwickelt. 

Die preuBischen Staatsforsten wurden zufolge der Instruktionen 
fiir die Koniglich PreuBischen Forstgeometer von 1819 durch regel
miiBige, von Ost nach West verlaufende Hauptgestelle und senkrecht 
dazu gerichtete Feuergestelle in regehniiBige Wirtschaftsfiguren (Jagen) 
geteilt, fiir deren GroBe zuniichst ein Quadrat von 200 Ruten als Muster 
gelten sollte. Fur die riiumliche Ordnung wurde in der gleichzeitig er
lassenen Abschiitzungsinstruktion 2 als Regel vorgeschrieben, daB der 
Plan zur kunftigen Bewirtschaftung eines Forstes so eingerichtet werden 
musse, daB sich die fiir jede Periode zum Abtrieb bestillllllten Jagen 

1 Der Waldbau, 5. Aufl. § 7, 1, S. 39, Vorziige der gemischten Bestande. 
2 1m 7. Abschnitt der Instruktion (vom Entwurf eines vorlaufigen Taxations

planes). 
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soviel wie moglich aneinander schlie Ben sollten. In del' neueren Literatur 
ist diese Richtung von Borggreve 1 mit Entschiedenheit vertreten. Del' 
Nachfolger Hartigs, von ReuB, ein Schmer von Cotta, gab Regeln 
fUr die raumliche Ordnung, deren vorherrschende Gedanken dadurch 
bestimmt waren, daB die ostlichen Jagen VOl' den westlichen, die nord
lichen VOl' den sudlichen zum Abtrieb gelangten. 

In Sachsen wurden die Regeln del' raumlichen Ordnung bei del' 
Ubernahme del' Forsteinrichtung durch H. Cotta durchgefiilrrt. Welcher 
"Wert Cotta auf die raumliche Ordnung und insbesondere die.Bildung 
von Hiebszugen legte, geht aus seiner bekannten These hervor, die in 
Sachsen bis zur neuesten Zeit befolgt ist: "Eine gute (auf die Flache 
gegr1indete) Einrichtung des Waldes ist gewohnlich viel wichtiger, als 
die Ertragsbestimmung." Eine eingehende Begrundung del' raumlichen 
Ordnung ist von seinem Sohue Wilhelm gegeben worden. Dieserschreibt 
mit besonderer Rucksicht auf den Tharandter Wald und die in ihm vor
herrschende Fichte: "Da die haufigsten und betrachtlichsten Nachteile 
und Gefahren fUr Fichtenwaldungen durch Winde und StUrme herbei
gefiihrt werden und die neueren Beobachtungen del' aufmerksamsten 
Forstleute sich zu dem Resultat vereinigt ha,ben, daB es auBerst er
sprieBlich fUr das Gedeihen fUr dergleichen Waldungen sei, die An
haufungen zu groBer Massen von Bestanden einerlei Alters zu vermeiden 
und dagegen nach groBerer Vereinzelung del' Schlage zu trachten, so 
muBte naturlich das Hauptaugeumerk dahin gerichtet sein, fUr die Zu
kunft eine Schlagfiilrrung vorzubereiten, bei welcher del' Wald gegen die 
Einwirkung del' StUrme moglichst gesichert bleibt und bei welcher zu
gleich eine gehorige Vereinzelung del' Schlage tunlich ist"2. Mit diesen 
Grundsatzen stimmen auch die spateI' durch v. ReuB und v. Hagen 
gegebenen Vorschriften uberein. Die trotzdem in PreuBen und Sachsen 
vorliegenden groBen Unterschiede in del' Betriebsregelung beider Lander 
sind im wesentlichen Foige del' verschiedenen Holzarten und Standorts
verhaltnisse. 

Das von G. L. Hartig und spateI' von Borggreve betatigte Streben 
nach Zusammenlegung del' Altersklassen hat offenbare Nachteile. Mit 
den groBen Verjungungsflachen odeI' Jahresschlagen, welche die Zu
sammenlegung del' Altersklassen zur Folge hat, sind, besonders im Nadel
holz, mannigfache Gefahren verbunden, namentlich solche durch Feuer, 
Insekten, Frost, Hitze, Unkrautwuchs. Was den Sturm betrifft, so kann 
die Wirkung del' Zusammenlegung sehr verschieden sein. Bei Anwendung 
del' natUrlichen Verjungung werden bei einer gleichmaBigen Unter
brechuung des Bestandesschirmes auf groBen zusammenhangenden 

1 Kritik del' sog. Zel'l'eiJ3ung del' Altersk!assen-Forstabschatzung, S.291£f. 
2 Akten des Forstamts Tharandt, betreffend die Beschreibung des Tharandter 

Waldes durch W. v. Cotta 1830. 
Martin, Geschichtliche Methode. 16 
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Flachen sehr ungiinstige Bedingungen herbeigefiihrt. Ihre Folgen sind 
vielen Waldungell, besonders im Gebiet der Tanne und Buche, auf
gepragt. Bei Anwendung der kiinstlichen Verjiingung verhalt sich die 
ZusamJIlenlegung dem. Sturme gegeniiber giinstiger. Es ist in dieser 
Beziehung ein Vorzug, daB bei groBen Schlagen weniger Aufhiebe er
forderlich sind. Indessendie bekannten, groBen Schlageneigentiimlichen 
MiBstande fallen doch bei kritischen Vergleichen weit starker in die 
Wagschale. 

Die "Auseinanderlegung der Betriebsflachen verhalt sich in der 
wichtigsten Richtung, die hier in Betracht kommt, namlich in bezug 
auf die Bedingungen, die den Jungwiichsen gegeben werden, weit giin
stiger. Die Jahresschlage bleiben klein; sie konnen allmahlich aneinander 
gereiht werden. Boden und Jungwuchs behalten Schutz gegen die nach
teiligen Wirkungen von Sonne und Wind. Insektenschaden bleiben 
beschrankt auf kleinere Gebiete. Die Nachbesserungen konnen leichter 
und hesser durchgefiihrt werden. Hinsichtlich der Sturmwirkungen 
konnen verschiedene Folgen eintreten. Die haufigen Bestandesoffnungen 
sind an sich nicht erwiinscht; allein bei dem Schutz der seitlich 
angrenzenden Bestande und der Fiihrung der Schlage gegen die 
herrschende Sturmrichtung laBt sich in den m.eisten Fallen ein ge
niigender Schutz gegen die schadlichsten von Westen kommenden 
Stiirme herbeifiihren. 

Aus der angegebenen, auf Erfahrung und Beobachtung heruhenden 
Sachlage ergibt sich, daB ein unbedingter Vorzug keinem. der genannten 
System.e der Bestandeslagerung zukom.mt. Aber eine auf die wichtigsten 
deutschen Waldgebiete gerichtete Wiirdigung der Verhaltnisse laBt nicht 
dariiber in Zweifel, daB die Hinwirkung auf eine Trennung, der gleich
zeitig zu verjiingenden Flachen, der gegensatzlichen Richtung ent
schieden vorzuziehen ist. Dies tritt in vielen Waldgebieten und in den 
Vorschriften der leitenden Behorden hervor, insbesondere auch in der 
PreuBischen Staatsforstverwaltung. Hier ist nicht das von G. L. Hartig 
vertretene Prinzip der Zusammenlegung der Verjiingungsflachen bei
behalten, sondern vielmehr dasjenige seines Nachfolgers, des Oberland
forstm.eisters v. ReuB, der ein Schiller Cottas war und dessen Lehre 
auch fiir PreuBen zur Anwendung gebracht hat. Demgem.aB wird auch 
in der treffenden Darstellung der Betriebsregelung in PreuBen 1 bemerkt: 
"Es gilt als Erfordernis einer guten Bestandesordnung, daB nicht zu 
groBe a.neinander liegende Flachen einer und derselhen Periode iiber
wiesen werden, da, namentlich imNadelholz, die Gefahren durch Feuer, 
Insekten, Windbruch usw. desto groBer sind, je groBere Flachen einer 
Altersklasse zusamJIlenliegen. Die Bildung angem.essener Schlagtouren 

1 v. Hagen-Donner: Forst!. VerhiUtnisse PreuJ3ens, 3. Auf I., S. 198. 
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(Hiebsziige) wird daher ganz besonders in das Auge gefaBt und dabei 
das Ziel verfolgt, jeder Peri ode soviel voneinander getrennt gelegene 
Wirtschaftsfiguren zu iiberweisen, daB unter Einhaltung angemessener 
Schlaggrenzenein Wechsel in den Schlageneingerichtet werden kann usw." 

Hinsichtlich der Bestimmtheit des Verlaufes del' Hie bsziige und ihrer 
Bezeichnung haben sich in den forstlichen Kulturlandern zwei ver
schiedene Verfahren ausgebildet. Auf del' einen Seite gilt es als Regel, 
daB die Grezen der Hiebsziige auf den Karten und im Walde bestimmt 
festgelegt werden, so daB Anfang und Ende wie bei einer Abteilung genau 
angegeben werden konnen. So ist es z. B. in osterreichischen Staats
und Privatforsten, von denen ich ein Beispiel in meiner Forsteinrichtung 1 

iibernommen habe. Auf der anderen Seite tragen Hiebsziige aber unter 
Umstanden einen elastischen veranderlichen Oharakter, da Ursachen 
vorliegen konnen, zu vermuten, daB im Laufe der Zeit Anderungen im 
Bestande eines Hiebszuges eintreten werden. Als dahin gerichtete Ur
sachen sind zu bezeichnen: 

1. Das Auftreten von natiirlicher Verjiingung in Teilen des Hiebs
zuges, die dann entsprechend zu behandeln sind. 

2. Die Unterbrechung einer Holzart durch eine andere zum Zwecke 
des Bodenschutzes oder aus anderen Griinden. 

3. Die Anderung del' Schlagform mit Riicksicht auf Sturmgefahr, 
die es ratsam machen kann, den Schlagen die Form von Keilen zu geben, 
deren Spitze nach der vorherrschenden Windseite zu richten ist. 

4. Dasselbe kann geschehen mit Riicksicht auf das Riicken des Holzes 
von den Mittellinien der Keile nach den begrenzenden Seiten, oder auch, 
in welligem Gelande, von dessen Erhebungen nach den beiderseitigen 
Mulden. 

5. Scharfe Unterschiede des Gelandes, die AnlaB zu abweichender 
Bewirtschaftung geben konnen. In allen solchen Fallen begniigt man 
sich damit, die Anhiebsflachen der nachsten Wirtschaftsperiode kennt
lich zu machen und im iibrigen den Veriauf des Hiebes nur durch 
Karten, weiche Holzart und Altersklasse angeben, zu charakterisieren. 

Wie die Verhaltnisse auch liegen mogen, stets muB dahin gestrebt 
werden, daB durch die Betriebsregelung del' Wirtschaft ein moglichst 
hohes MaB von Sicherheit gegeben wird. Um dieses herbeizufiihren, 
miissen geniigende Anhiebsmoglichkeiten geschaffen werden. Die diesem 
Zwecke dienenden Mittel sind teils waidbaulicher Natur, teils liegen sie 
auf dem Gebiet del' Forsteinrichtung. Waidbaulicher Art sind aIle 
MaBnahmen, durch welche die GleichmaBigkeit del' Kronen del' herr
schenden Stamme gefOrdert wird. Zunachst ist schon die Art del' Be-

1 Martin: Die Forsteinrichtung, 4. Auf!., 3. Teil, 2. Abschn., III. Die Bildung 
der Hiebsziige, Tafel 10 (Hiebszugskarte von Gratzen). 

16* 
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griindung nicht ohne EinfluB. Weiterhin muB auf die gleichmaBige 
Bildung und einen nicht zu hohen Ansatz der Kronen im Wege der 
Bestandespflege eingewirkt werden. Es dient zur ErhOhung der Wider. 
standsfahigkeit, wenn mit der Ausfiihrung der Durchforstungen friih· 
zeitig begonnen wird. Die Riebe mussen zugunsten der herrschenden 
Stammklassen gefiihrt werden, weil diese am besten befahigt sind, allen 
auBeren Gefahren Widerstand zu 1eisten. Vorwiichse miissen friihzeitig 
entfernt werden, so daB keine Veranlassung vorliegt, spater, im Alter 
der Sturmgefahr, zu ihrer Beseitigung die Bestande zu durchlochern. 
Besondere Vorsicht erfordern alle Arten von Lichtungshieben. Da die 
Stamme im Zustand der Umlichtung von der Sturmgefahr am meisten 
bedroht sind, mussen sie vorher allmahlich an den Freistand gewohnt 
werden. Auf nassen Boden kann die Entwasserung der Kulturflachen 
zur Verminderung von Sturmschaden angezeigt sein; sie soll aber unter 
Beriicksichtigung des hohen Wertes der Bodenfeuchtigkeit auf das 
unbedingt erforderliche MaB beschrankt bleiben. Von besonderer Be· 
deutung fUr die Widerstandsfahigkeit gegen Sturm ist eine richtige und 
vollstandige Anlage der Waldmantel. Diese sollen so beschaffen sein; 
daB sie selbst dem Wind standhalten und zugleich den Ihnen vor· 
gelegenen Bestandesteilen Schutz geben. Die MaBnahmen der Forst· 
einrichtung bestehen insbesondere in der Anlage der Einteilungslinien, 
die eine solche Breite haben sollen, daB sie sich bemanteln, sowie in der 
Herstellung von Loshieben und Umhauungen, durch welche gefahr. 
dete Bestande widerstandsfahig gegen atmospharische Schaden gemacht 
werden sollen. 

In der Geschichte und dem jetzigen Zustand der Forsteinrichtung 
haben die Hiebsziige eine sehr verschiedene Beurteilung erfahren. In 
manchen guten Forstwirtschaften ist der Begriff des Hiebszugs in seiner 
konkreten Durchfiihrung ganz unbekannt; so namentlich in vielen Laub· 
holzgebieten und in Kiefernrevieren auf Sandboden. Unter anderen 
VerhaItnissen, namentlich im Bereich der Fichte, bildet dagegen die 
raumliche Ordnung die wichtigste Grundlage einer guten Betriebs. 
regelung. Schon vor hundert Jahren wurde eine dahin gehende Rich. 
tung von H. Cotta und in der Neuzeit von Christoph Wagner ver· 
treten. Bei der zukiinftigen Entwicklung der Betriebsregelung wird 
stets zu beachten sein, daB es in der Forstwirtschaft keinen allgemeinen 
Normalzustand gibt und daher auch keine allgemeine Regeln, einen 
solchen zu erreichen. Noch immer gilt das Urteil von Pfeil, das dieser 
beim Ruckblick auf die Taxationsgeschichte der groBeren forstlichen 
Kulturstaaten Deutschlands aufstellte: "Die Erfahrung hat gelehrt, 
daB sich keine bestimmte Instruktion zur Betriebsregulierung geben laBt, 
die uberall gleich anwendbar ware". 
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Fiinfter Abschnitt. 

Die Bestimmung der Umtriebszeit. 
I. Allgemeine Bedeutung der U mtriebszeit. 

Der Begriff der Umtriebszeit ist schon lange in die Forstwissenschaft 
eingefiihrt; eine tiefergehende Begriindung ihrer Rohe hat aber nur 
selten und meist nicht in einer ihrer Bedeutung entsprechenden Weise 
stattgefunden. In den friiheren Perioden der Forstwirtschaft wurde eine 
soIche Begrundung meist ftir unnotig geh'1lten. Bei der ungleichma.Bigen 
Zusammensetzlmg des regellosen Plenterbetriebes, der BeIastung der 
meisten Waldungen mit Servituten, dem Mangel einer ausreichenden 
Ertragsstatistik und dem Stande der Forstwissenschaft und ihrer Ver
treter war ein geniigender Nachweis des Hiebsreifealters nicht moglich. 
Auch in der neueren Zeit machen sich bisweilen Anschauungen geltend, 
welche die Notwendigkeit einer eingehenden Ermittelung der Umtriebs
zeit nicht anerkennen. Man kann in der Tat darauf hinweisen, daB die 
Umtriebszeit von so vielen naturwissenschaftlichen, okonomischen, 
forsttechnischen und forstgeschichtlichen Verhaltnissen abhangig ist, daB 
ein scharfer Nachweis ihrer richtigen Hohe schwer durchfiihrbar er
scheint. Es ist ferner bekannt, daB es wohl moglich ist, sich mittelst 
des gesunden Menschenverstandes ein Urteil iiber die Hiebsreife der 
verschiedenen HoIzarten in einem bestimmten Wirtschaftsgebiet zu 
bilden, wie es nicht nur von vielen Forstwirten, sondern auch von 
manchen Handwerkern lmd anderen Holzverbrauchern jederzeit ge
schehen ist. 

Trotz der angegebenen Verhaltnisse, welche in den Einzelfallen der 
Praxis zur Geltung kommen, muB die Ermittelung der Umtriebszeit 
oder, was im Prinzip und in der Methode mit ihr zusammenfallt, der 
Hiebsreife - als eine der wichtigsten Aufgaben der Forsteinrichtung 
angesehen werden. Borggreve1 bezeichnet sie als die wichtigste der 
ganzen sog. Forstwissenschaft. Die lange Dauer, welche zwischen der 
Begriindung der Bestande und ihrel' Ernte liegt, und del' schwierige 
Nachweis der Reife des HoIzes geben der Forstwirtschaft ihren eigen
tiimlichen Charakter, durch den sie sich von allen andel'en Wirtschafts
zweigen unterscheidet. In einem Betrieb, in welchem der Faktor Zeit 
eine so groBe Rolle spielt, wie in der Forstwirtschaft; muB diesem Faktor 
eingehende Wtirdigung zuteil werden. Die Umtriebszeit hat deshalb 
groBe Bedeutung, weil sie mit allen Verhaltnissen, welche das Wachstum 
und den Gebrauchswert der Baume betreffen, in Zusammenhang steht. 
Dies gilt in erster Linie beziiglich der Physiologie und Bodenkunde. 
Eine gute Begriindung der Umtriebszeit ist nicht moglich, ohne daB auf 

1 Die Forstabschatzung 1888, Vorwort, S. VII. 
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diese grundlegenden Faktoren eingegangen wird. Auch mit den MaB
nahmen der forstlichen Technik steht die Umtriebszeit in vielseitiger 
Verbindung, insbesondere mit dem Waldbau, dem Forstschutz und der 
Forstbenutzung. Del' Waldbau macht seinen EinfluB auf die Umtriebs
zeit vorzugsweise mit Riicksicht auf die Verjiingung und Durchforstung 
geltend, del' Forstschutz mit Riicksicht auf den Sturm und andere 
Gefahren, die Forstbenutzung mit Riicksicht auf den Gebrauchswert 
des Holzes. Sie ist ferner von allen Verhaltnissen, welche das Eigentum 
am Walde betreffen, abhangig, insbesondere von de;m Ver;mogen, dem 
Charakter, del' sozialen Stellung des Besitzers, sowie seine;m Interesse 
an del' Aligemeinheit und del' Zukunft. Tatsachlich treten in allen 
Landern, in denen Forstwirtschaft betrieben wird, die Verschiedenheiten 
del' Umtriebszeit nach den Eigentumsverhaltnissen in die Erscheinung. 

Die Umtriebszeit wird in del' Regel auf Gruppen von Bestanden 
bezogen, die bei del' Betriebsregelung zu wirtschaftlichen Einheiten, zu 
Betriebsklassen zusammengefaBt werden. Neben der Holz- und Betriebs
art ist sie ein wesentlicher Bestim;mungsgrund fiir die Durchfiihrung 
del' MaBnahmen dieses wichtigen Betriebsverbandes. Zur Begriindung 
der Umtriebszeit legt ;man dann eine aus jahrlich odeI' periodisch ab
gestuften Bestanden gebildete Betriebsklasse zugrunde und untersucht 
deren Massen- und Wertsleistungen, wobei ;man zunachst von normalen 
Bestanden und Betriebsverbanden ausgeht. 

Gegen den Begriff, das Wesen und die Anwendung del' U;mtriebszeit 
sind im Laufe del' Forstgeschichte des letzten Jahrhunderts mehrfach 
Einwendungen erhoben worden. Am starksten ist dies von den Vel'
tretern des Plenterwaldes geschehen. Beim Plenterwalde wird die Hiebs
reife nicht auf Bestande bezogen, sondern auf einzelne Stamme. Eine 
eigent.liche Umtriebszeit glauben die Vertreter des Plenterwaldes nicht 
notig zu haben. Schon Oberforstmeister W erne burg!, del' in del' Mitte 
des vorigen Jahrhunderts den Plenterwald vertrat, machte unter den 
Vorziigen desselben auch die Unabhangigkeit von einer allge;meinen 
Umtriebszeit geltend. Die Vertreter des neuzeitlichen Plenterwaldes 
sind ihm hierin gefolgt. Unter ihnen ist in erster Linie Eberbach2 

zu nennen. "Die Holzerzeugung - schreibt dieser - ;muB nach ihrer 
praktischen Seite hin in einer fortgesetzten Zuwachspflege del' wert
vollsten und zuwachskraftigsten Baume bestehen. Wie alt sie werden 
sollen, dariiber auf del' Grundlage einer U;mtriebszeit Bestimmung zu 
treffen, ist zwecklos. Man erhalt sie solange als moglich. . .. Die Um
triebszeit ist ein Hilfs;mittel veralteter Einrichtungsformen und kein 
Bediirfnis der Waldwirtschaft." Moller nahm zur Begriindung del' 

1 Uber den geregelten Plenterbetrieb - Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1875. 
2 Die Ordnung der Holznutzungen auf wirtschaftlicher und geschichtlicher 

Grundlage, S.9. 
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gro13eren Massenerzeugung des von ihm vertretenen Dauerwaldes auf 
Eberbach eingehend Bezug und machte sich seine Anschauungen zu 
eigen. Wiebecke1 widmete in seiner bekannten Schrift der Umtriebszeit 
einen besonderen Abschnitt und bezeichnete sie als eine "kameralistische 
Erfindung". Sie wird dann der Hiebsreife gleichgestellt und auf die 
Beschaffenheit und Starke der einzelnen Individuen bezogen. "Umtriebs
reif, weil hiebsreif sind: Die toten, die absterbenden, bestimmte kranke, 
die wesentlich schlechteren, sowie solche Stamme, die in Brusthohe 
mindestens 45 cm stark sind." 

Wenn nun auch die Notwendigkeit einer eingehenden Untersuchung 
der Zeit, welche die wichtigsten Waldbaume zur Erzeugung bestimmter 
Sortimente notig haben, nicht bezweifelt werden kann, so muB doch aus 
denselben Griinden wie beim Vorrat hervorgehoben werden, daB ein 
scharfer, zahlenma13iger Nachweis auch hier nicht durchfiihrbar ist. 
Solche Beispiele mussen beim Versuchswesen durchgefiihrt werden. 
Aber bei der Bestimmung der Umtriebszeit fiir ganze Reviere oder 
groBere Waldgebiete kommen neben den zahlenma13ig nachweisbaren 
Faktoren noch andere zur Geltung, die eine mathematische Behandlung 
ausschlieBen. 

II. Geschichtliche Bemerkungen. 
Geht man, eine geschichtliche Methode befolgend, auf die Lehren, 

welche aus der Vergangenheit fiir die Umtriebszeit gezogen werden 
konnen, naher ein, so wird man zunachst auf die Flachenteilung gefiihrt, 
die wahrend des 17. und 18. Jahrhunderts in vielen deutschen Wirt
schaftsgebieten bestanden hat. Bevor hier die ersten praktischen MaB
nahmen ausgefiihrt werden konnten, muBte eine Entscheidung uber die 
Hohe der Umtriebszeit, welche del' Betriebsregelung zugrunde gelegt 
werden sollte, getroffen werden. Viele Forstordmmgen legen Zeugnis 
davon ab, daB dies auch tatsachlich geschehen ist. Die meisten von 
ihnensprechen die Forderung aus, daB "das unordentliche platzige Hauen, 
so in Waldern hin und wieder geschieht", aufhoren musse. Es sollen 
ordentlich Gehau und junge Schlage unbeschadet der Wildbahn und 
Hute angelegt werden. Fiir die GroBe del' Schlage einer Wirtschafts
einheit dient als b~stimmender Faktor die Umtriebszeit. Ziemlich 
allgemein, auch beim Hochwald, wurde sie sehr niedrig gehalten. 

Eine ahnliche Richtung, wie sie in den Forstordnungen ausgesprochen 
1st, befolgten im 18. Jahrhundert die Vertreter des alten Jagertums und 
die aus ihm hervorgegangenen Forstwirte. Unter Bezugnahme auf friiher 
Gesagtes sei hier nur auf drei der im dritten Abschnitt genannten Ver
treterder Forstwirtschaftdes 18. Jahrhunderts, auf Oettelt, v.Langen 

1 Der Dauerwald, 2. Aufl., S.56, XV. 
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und v. Zanthier, hingewiesen. Oettelt begriindete die Umtriebszeit 
sowohl fiir die Laubholzwaldungen der Ebene und des Hiigellandes, 
als auch fiir die mit Nadelholz bestandenen Gebirgsforsten. Er vertrat 
den Grundsatz, daB die Umtriebszeit cet. par. urn so hoher sein miisse, 
je weiter die Waldungen von den Orten des Verbrauchs entfernt, seien. 
DemgemaB bestimmte er fiir die Hochlagen des Thiiringer Waldes eine 
130jahrige, fiir Landreviere von Nadelholz und Laubholzhochwald eine 
100jahrige, fiir die Waldungen in der Nahe der Ortschaften den Mittel
und Niederwald mit einer 30-40jahrigen Umtriebszeit. 

Von weitgehendem EinfluB war die von v. Langen ausgehende, 
nicht nur in Deutschland sondern auch in Danemark und Norwegen 
betatigte Richtung. Die Wirtschaftsregeln v. Langens konnen aUerdings 
weder aus der Literatur noch aus den jetzigen Waldzustanden klar 
erkannt werden. Am ungetrnbtest.en - schrieb mir Oberforster Langer
feldt, einer der besten Kenner v. Langens -' laBt sich das Bild seiner 
Einrichtung aus der von ihm als Leiter der damaligen Betriebsregelung 
in Norwegen entworfenen Anordnungen von 1735 entnehmen. Es soUten 
darnach die Nadelholzwaldungen in 70-80jahrigem Umtrieb bewirt-' 
schaftet und demgemaB auch eingeteilt werden. Die Laubholzwaldungen 
wurden dem jetzigen Mittelwald entsprechend bewirtschaftet, in 
30-40jahrigem Umtrieb fiir harte, in 25-30jahrigem Umtrieb fiir 
weiche Holzarten. In den braunschweigischen Weserforsten, deren Be
triebsregelung auch von v. Langen geleitet wurde, soUte ein sogenannter 
Stangenholzbetrieb mit 50jahriger Umtriebszeit eingefiihrt werden. In 
Verbindung mit dem Durchforst'ungsbetrieb, der von v. Langen lebhaft 
gefordert wurde, und wegen des haufigen Riickgangs der Ausschlag
fahigkeit haben diese Stangenholzwaldungen an manchen Orten einen 
hochwaldartigen Charakter erhalten, so daB sie als V~rboten des spater 
eingefiihrten Hochwaldes, dem aber zahlreiche trberhaltstamme ein
gefiigt waren, angesehen werden konnen. 

Einen bestimmter erkennbaren EinfluB als v. Langen hat sein 
Schiller .H. D. v. Zanthier auf die Umtriebszeit der deutschen Wal
dungen ausgeiibt. Nach fum soUten bei der Einteilung, die der Um
triebszeit zugrunde zu legen ist, Holzart, Standort und Ausschlag
fahigkeit berncksichtigt werden. In dem Abschnitt seiner Schrift, 
welche die Einteilung der Forsten behandelt, wird bemerkt, daB die 
betreffenden Regeln beim Laubholz und Nadelholz verschieden durch
gefiihrt werden mUssen. Der EinfluB der Ausschlagfahigkeit und des 
vorherrschenden Brennholzbetriebs macht sich geltend. "Wenn man 
erstlich LaubhOlzer in eine Einteilung bringen will, so muB man beob
achten, ob die Forsten aus ebenen oder bergigen Gegenden bestehen. 
Bestehen sie aus ebenen Boden, so ist aUemal zu vermuten, daB das 
Klima gelinder, der Grund und Boden besser, auch das Holz wachs-
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barer ist, daher man festsetzen kann, solche Reviere 10-20 Jabre eher 
abzutreiben, als die, so in den Bergen liegen. Es kommt aber auch darauf 
an, wozu ich das Holz nutzen will und was fUr Sorten es sind. 1st es 
Hainbuche, Birke oder anderes meliertes Holz und die Absicht geht nur 
damit auf das Verkohlen, so kann ich solche Reviere in 30 Jabren vollig 
abtreiben. Sind aber viel Buchen und Eichen darunter ... , so lasse ich 
die Stangen gern starker werden; alsdann muB die Zeit von wenigstens 
40 Jabren angenommen werden. Langer kann man aber die Zeit nicht 
hinaus setzen, weil man sich sonst gefallen lassen muB, daB der Aus
schlag nicht erfolgt." Beim Nadelholz wird der Form und Richtung der 
Schlage groBe Bedeutung beigemessen. Nachdriicklich wird hervor
gehoben, daB nicht zu breite Schlage gefiibrt werden sollen. D'brigens 
soli beirn Nadelholz in erster Linie die Verwendungsfahigkeit als Bauholz 
fUr die Umtriebszeit bestimmend sein. Sie soli betragen: In der Ebene 
fUr starkes Bauholz 80, fUr schwaches 60 Jabre; in Gebirgsforsten fUr 
starkes Bauholz 90-100, fUr schwaches 70-80 Jabre. 

Bekannt sindferner die Instruktionen Friedrichs des GroBen, 
durch welche die Flachenteilung fUr die preuBischen Kiefernreviere zur 
Anwendung gebracht werden sollte. Sie schrieben eine Einteilung der 
zu bildenden Blocke in 60 oder hochstens 70 Schlage vor. Die kurzen 
Umtriebe, welche hier und an anderen Orten der Einteilung, auch im 
Hochwald zugrunde gelegt wurden, finden dadurch eine Erklarung, daB 
es Regel war, von Oberhalt Anwendung zu machen. Die Bestande soll
ten nicht kahl abgetrieben, sondern nur so der Reihenfolge nach durch
hauen werden, daB man alljabrlich von einem Schlage das nutzbare 
Holz heraushieb und das schwachere Holz bis zum 70jabrigen Alter 
stehen lieB. 

FUr den Niederwald war die Flachenteilung zweckmaBig; sie hat 
sich deshalb hier bis zur Gegenwart erhalten. Bei ibrer Obertragung auf 
den Hochwald ergaben sich aber an vielen Orten Unzutraglichkeiten, 
die hauptsachlich ibren Grund darin hatten, daB die graden kiinstlichen 
Linien den Bildungen der Natur nicht entsprechen. In PreuBen wurde 
deshalb schon bald nach den genannten Instruktionen ein Reglement 
und spater (1819) eine Instruktion1 eingefiibrt, welche die von der Um
triebszeit unabhangige Einteilung in die jetzt bestehenden Jagen an
ordnete. 

Als zu Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts der jungen 
Forstwissenschaft die hervorragenden Manner beschieden waren, die 
der Behandlung des deutschen Waldes den Stempel ihres Geistes auf
gepragt haben, zogen diese auch die Frage der Untriebszeit in das Be
reich ihrer Tatigkeit. Insbesondere sind in dieser Hinsicht G. L. Hartig, 

1 Abschatzungsinstruktion von 1819, 5. Abschnitt. 
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H. Cotta, Hundeshagen, Pfeil, Konig, K. Heyer, PreBler 
und viele Vertreter des forstlichen Versuchswesens hervorzuheben. 

G. L. Hartig bestimmte die Umtriebszeit fUr Eichenhochwal
dungen auf 180 bis 200, fiir Buchenhochwaldungen auf 80 bis 120, fiir 
Nadelholzwaldungen auf 60 bis 120 Jahre. In der von ihm erlassenen 
Instruktion war ein Formular enthalten, aus dem zu ersehen ist, daB fiir 
die Hauptholzarten der preu.6ischen Staatsforsten, Buche und Kiefer, 
eine 120jahrige Umtriebszeit mit sechs 20jahrigen Perioden vorherr
schend war. tThrigens vertritt Hartig im Gegensatz zu seinen sehr aU
gemein gehaltenen Waldbauregeln die Berechtigung von Abweichungen 
der Umtriebszeit mit Riicksicht auf Bodengiite, Klima, Beschaffenheit 
des Holzes u. a. 

H. Cotta! hat seine Ansichten iiber die Umtriebszeit in seinem Wald
bau niedergelegt. Charakteristisch ist der weite Zeitraum, der bei den 
meisten Holzarten fiir die Umtriebszeit angegeben wird. Die Haubar
keit der Buchen falit zwischen das 80. und 160. Jahr; der 120jahrige 
Umtrieb ist am iiblichsten; in diesem Alter wird gewohnlich die groBte 
Holzmasse und die passendste Starke der Baume erlangt. Mildes Klima 
und sehr guter Boden erlauben jedoch - und flachgriindiger Boden 
fordert einen niedrigeren Umtrieb, Mangel an Holz aber zwingt oft dazu. 
Tiefgriindiger Boden macht einen hohen Umtrieb ratlich, der Verbrauch 
von starkem Holze aber notwendig. Die rauhe Lage fordert zuweilen, 
aber nicht immer, einen hohen Umtrieb. - Der Umtrieb der Eichen wird 
zwischen 150 bis 200 Jahren, am haufigsten auf 180 Jahre festgesetzt. -
Bei der Fichte werden drei verschiedene Verjiingungsalter hervorgehoben: 
Die Besamungsschlage durch iibergehaltene Baume, der reine Abtrieb 
bei aneinander gereihten Schlagen und der Kulissenhieb oder die Spring
schlage. Bei alien drei Verjiingungarten falit der Umtrieb zwischen 
60 bis 140 Jahre. In den Planen, me Cotta seinen Schriften beigefiigt 
hat, sind zum Teil vier Perioden zu 30 Jahren, zum Teil sechs Perioden 
zu 20 Jahren angegeben. 

Hundeshagen hat durch die systematische Bearbeitung der ganzen 
Forstwissenschaft, durch die Begriindung der forstlichen Statik, durch 
die Wiirdigung des okonomischen Verhaltens des Holzvorrats und durch 
die von ihm vertretene Abschatzungsmethode auf die Entwicklung der 
forstlichen Betriebslehre und die Anschauungen ihrer Vertreter einen 
tiefgehenden, nachhaltigen EinfluB ausgeiibt. Die unmittelbare Anwen
dung der von ihm vertretenen Grundsatze auf die Umtriebszeit ist aber 
geringer, als man nach dem Inhalt seiner Schriften erwartet. Hundes
hagen2 schreibt: "Ganz gleiche Bewandtnis (wie mit der Betriebsweise, 
die von den Vermogensverhtiltnissen des Waldeigentiimers, sowie von 

1 Anweisung zum Waldbau, 4. Auf!. 1928, 4. u. 5. Kapitel. 
2 Forstliche Gewerbslehre, 3. Auf I., § 628. 
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den zeitlichen und ortlichen Waldzustiinden abhiingig ist) hat es mit der 
Umtriebszeit. Denn auch sie ist groBtenteils von ortlichen Absatz· 
verhiiltuissen, von zufiilligem Materialvorrat im ganzen Forst und von 
der Fiihigkeit und Neigung des Waldbesitzers, groBere und kleinere 
Materialkapitale in seinem Forst anlegen zu konnen und zu wollen, abo 
hangig; und folglich reicht eine vollstiindige Kenntnis der veriinder. 
lichen GroBe derselben bei diesem oder jenem Umtrieb vollkommen zur 
Auswahl der den Umstiinden entsprechenden hin." Gegen die hier von 
Hundeshagen ausgesprochenen Ansichten ist jedoch zu bemerken, daB 
die Umtriebszeit, sofern sie im Sinne der forstlichen Statik aufgefaBt 
wird, nach ihrem Wesen und ihrer Bedeutung, nach Umfang und Tiefe, 
nach ihrem Zusammenhang mit den Standorts. und Bestandesverhiilt· 
nissen und ihren Beziehungen zu allen Zweigen der forstlichen Technik 
und den okonomischen Zielen eine weit groBere Bedeutung besitzt, ais 
ihr hier von Hundeshagen beigelegt wird. 

Pfeill hat, wie auf allen forstlichen Gebieten so auch auf dem vor· 
liegenden, die Besonderheiten der Holzarten und des Standorts nacho 
drucksvoll vertreten und die Aufstellung allgemeiner RegeIn fUr die 
Umtriebszeit mit Entschiedenheit bekampft. Er trat allen Bestrebungen, 
weiche dahin gerichtet waren, Zuwachs, Vorrat und Umtrieb nach For· 
mein zu berechnen, wie es namentlich seitens der Vertreter der Vorrats· 
methode geschah, mit der ihm eigenen Schiirfe entgegen. Insbesondere 
bei der Kiefer, die er stiindig zu beobachten Gelegenheit hatte, erschien 
ihm jede mathematische Behandlung undurchfiihrbar. FUr die Art der 
Betriebsregelung miiBten vor allem die Natur und wirtschaftliche Be· 
handlung der Hauptholzarten bestimmend sein. Bei der Buche miisse 
anders verfahren werden als bei der Fichte und bei dieser wieder anders 
ala bei der Kiefer. Jede Abweichung in den chemischen und physikali. 
schen Eigenschaften des Bodens, jede Storung durch die zahlreichen 
Naturschaden, denen die Kiefer in allen Altersstufen in besonderem 
MaBe ausgesetzt sei, werfe dahin gehende Berechnungen iiber den Hau· 
fen. Von einem allgemeinen Hiebsreifealter oder Umtrieb konne des· 
halb bei der Kiefer keine Rede sein. Durch die Schwankungen des Zu. 
wachses, der den wichtigsten Bestimmungsgrund der Hiebsreife bilde, 
sei auch die Bestimmung des Umtriebs in festen Zahlen nicht durch. 
fiihrbar. Gegeniiber Pfeils, durch die Betonung des (jrtlichen charak· 
terisierten Standpunkt, muB nun aber betont werden, daB es trotz der 
vielen Besonderheiten, die auf den ortlichen Betrieb von EinfIuB sind, 
doch auch hier allgemeine RegeIn gibt, wie sie in den neueren Ertrags. 
tafeIn und durch andere Untersuchungen zum Ausdruck gekommen sind. 

1m Gegensatz zu Hundeshagen und Pfeil, die ihre Ansichten iiber 
die Umtriebszeit teils in sehr allgemeiner, teils in unbestimmter Fassung 

1 Kritische Bla.tter, 31., 35., 40. u. 41. Band. 
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ausgesprochen haben, gab Konig! in seiner Forstmathelllatik trotz des 
Mangels an Ertragsgrundlagen bestimmte zahlenmiiBige Nachweise uber 
den Gang des Massen- und Wertzuwachses und damit auch fiir die Um
triebszeit. Er stellte Tafeln auf, von denen die einen den Massen- und 
Wertszuwachs normaler Holzbestande, die anderen den Massen- und 
Wertsertrag normaler Wirtschaftswalder nachweisen sollten. Als die fiir 
die Umtriebszeit wichtigsten Angaben sind die Wertzuwachsprozente 
vom Bestand und die Wertnutzungsprozente eines ganzen Verbandes 
anzusehen. Als Holzarten dienten ihm die Larche als Reprasentant 
der starken, die Buche als Reprasentant der schwachen Entstehung. 
Die betreffenden Zahlen fiir die Buche sind folgende: 

1. Wertzuwachs-Prozent normaler Holzbestande. 
Alter 40-50 60-70 80-90 100-110 

9,85 5,50 3,67 2,45 

2. Wertsertrag normaler Wirtschaftswiilder. 
Alter 60 80 100 120 

120-130 Jahre 
0,93% 

140 Jahre 
6,15 4,59 3,64 2,83 2,22% 

Diese Rechnungsergebnisse sind weniger nach ihrer zablnelllaBigen 
Bestimmtheit von Interesse, als wegen der Unterschiede, die bei allen 
prozentischen Berechnungen bestehen, je nachdem sie auf einzelne Be
stande oder auf g~nze Betriebsverbande bezogen werden. 

In bezug auf die normale Ullltriebszeit wird dann von Konig aus 
gefiihrt, daB diese in der Regel nicht unter delll Bestandesalter stehen 
solIe, "in welchelll das Wertzuwachsprozent des eben schlagbaren Be
standes von dem erforderlichen ZinsfuB abfallt", aber wOllloglich auch 
nicht uber delll Ullltriebsalter VOlll ganzen Waldverbande. Zwischen 
diesen beiden Grenzen werden dann noch eine Reihe besonderer Be
stimmungsgriinde (personliche Verhaltnisse des Waldeigentiimers, Ge
fahren der Wirtschaft, Erhaltung eines guten Bodenzustandes u. a.) 
geltend gelllacht. 

K. Heyer2 hat sowohl durch seine Schriften, insbesondere seine 
Waldertragsregelung, als auch durch besondere Untersuchungen und 
Vortrage einen fordernden, nachhaltigen EinfluB auf die Frage der Um
triebszeit ausgeubt. Er sah als Hauptbestimmungsgrund derselben den 
Gang des Zuwachses an. Sowohl fiir den laufenden als auch fiir den 
durchschnittlichen Zuwachs wurden eingehende Untersuchungen ge
lllacht und bestimmte Ergebnisse gewonnen. Auf Grund derselbensprach 
Heyer die Ansicht aus, daB der laufende Zuwachs des Hauptbestandes 
bei den llleisten Holzarten schon friihzeitig, zugleich mit delll Hohenwuchs 
das Maximum erreiche. Fiir seine Stellung in der Frage der Ullltriebszeit 

1 Forstmathematik, 4. Ausg. § 423, 424, 432, 433. 
2 Die Waldertragsregelung, 3. Aufl., S. 21. 
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ist folgende Be:merkung charakteristisch: "Den Freunden sehr hoher 
Umtriebe werden diese (von ihm gemachten) Erfahrungen, allerdings 
nicht erwiinscht sein; sie mogen aber erwagen, daB allgemeine Natur
gesetze sich wohl eine Zeitlang verheimlichen, aber nicht unterdriicken 
lassen und einige Beruhigung wieder dahin finden, daB der hOchste 
durchschnittliche Massenertrag iiber die vorteilhafteste Umtriebszeit 
nicht allein entscheidet." 

K. Heyers regste Tatigkeit auf de:m vorliegenden Gebiete richtete 
sich auf die Forderung des forstlichen Versuchswesens. 1m Jahre 1845 
erlieB er bekauntlich einen Aufruf zur Bildung eines Vereins fiir forst
statische Untersuchungen. Dem Aufruf schloB sich im folgenden Jahre 
eine Anleitung zu solchen an, welche im ersten Teil die Hauptnutzungs
ertrage, im zweiten die Nebennutzungen, im dritten weitere Unter
suchungsgegenstande aus den Gebieten des Waldbaus" der Forstbenut
zung und der Ertragsregelung behandelte. Die Anleitung bildet einen 
wichtigen Ausgangspunkt fiir die Entwicklung des forstlichen Versuchs
wesens, mit de:m die Frage der Umtriebszeit in naher Beziehung steht. 
Zunachst schritt dasselbe nur langsam vorwarts. Die Fortschritte wur
den gehemmt durch die Abweichungen in der Aufarbeitung des Holzes 
und die Verschiedenheit der MaBe. Erst nachde:m im Jahre 1872 die Eini
gung auf diesem Gebiete voilzogen war, konnten die Arbeiten des Ver
suchswesens erfolgreicher in Angriff genommen werden. Als seine ersten 
Friichte in bezug auf Zuwachs und Umtrieb erschienen die Ertrags
tafeln von Kunze! und Baur2. Die von K. Heyer gefundenen Ergeb
nisse seiner Zuwachsuntersuchungen erhielten durch diese Ertragstafeln 
eine Bestatigung. 

Gegen die von den genannten Vertretern des Versuchswesens gezo
genen Folgerungen trat Borggreve 3 in die Schranken. Er zeigte unter 
Hinweis auf die wichtigsten Holzarten, daB fiir die Hohe der Umtriebs
zeit nicht allein die auf die Haubarkeitsnutzungen beschrankten Ertrage 
bestimmend seien und daB durch Einbeziehung der Durchforstungs
ertrage die Kulimination des Durchschnittszuwachses und damit auch 
der Hiebsreife und der U;mtriebszeit wesentlich hinausgeschoben werde. 
Als Beispiel sei hier auf die Ertragstafeln fiir Fichte und Buche von 
Schwappach hingewiesen. Auf der mittleren (III.) Standortsklasse 
j st der Gesa;mtdurchschnittszuwachs: 

Bei der Fichte fur u = 60 
9,2 

Bei der Buche fur u = 

80 
10,1 
80 
6,3 

1 Supplemente des Thar. Jahrbuchs 1877. 

100 
10,2 
100 
7,2 

120 Jahre 
9,9 fm 
120 140 Jahre 
7,6 7,7fm 

2 Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form 1877. 
3 Forstabschatzung S. 98££., Ertragstafeln und Umtrieb. 
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Aus diesen Zahlen geht hervor, daB die Gesamtmasse unter normalen 
Verhaltnissen bei Fichte und Buche von del' Hohe del' Umtriebszeit nur 
wenig beeinfluBt wird. Die Kiefer zeigt zwar mit del' Erhohung der
selben von 100 auf 140 Jahre eine Abnahme des Gesamtdurchschnitts
zuwachses von reichlich 20%; aIle in in guten Bestanden findet in del' 
Regel ein Unterbau mit del' Buche statt, und dadurch wird das Sinken, 
das reine Bestande spater zeigen, aufgehoben. 

III. Der EinfluB der Reinertragslehre auf die Umtriebszeit. 
Den EinfluB del' Reinertragslehre auf die Wirtschaftsfiihrung habe 

ich in frtiheren Schriften eingehend behandelt. Bei del' zeitlichen lmd 
raumlichen Beschrankung, del' icb mich zu unterwerfen habe, kann ich 
bier nur einige wenige allgemein zu haltende Gegenstande beruhren. 
Insbesondere ist auf folgendes einzugehen: Erstens auf die Wirtschafts
prinzipien, welche dem Betriebe zugrunde gelegt werden, zweitens auf 
die Verschiedenheiten, die sich ergeben, je nachdem die Urteile und 
Rechnungen auf einzelne Bestande oder auf ganze Verbande (Reviere, 
Betriebsklassen) - auf einzelne Personen oder nationale Korperschaf
ten odeI' auch ein ganzes Yolk bezogen werden; drittens auf die mitein
ander ubereinstimmenden und gegensatzlichen Folgerungen, die aus den 
Wirtschaftsprinzipien und den Regeln del' forstlichen Technik hervor
gehen. 

l. Wirtschaftsprinzip. 

Ein Reinertrag tritt in del' Forstwirtschaft, wie in allen anderen 
Wirtschaftszweigen, dadurch hervor, daB von dem Ertrag die Produk
tionskosten abgezogen werden. So einfach diesel' Satz auch erscheint, 
so lehrt doch die Gescbichte, daB er seit Beginn del' Forstwissenschaft 
bis zur Gegenwart sehr verscbieden aufgefaBt worden ist. 

Del' positive Bestandteil des Reinertrags wird einmal durch den 
Massenzuwachs bestimmt, del' jahrlich im Walde erzeugt wird; sodann 
durch die Werterhohung, welche die gesunden Stamme eines Bestandes 
infolge del' Verstarkung ihrer Durchmesser und ihrer zunehmenden 
Astreinheit erlangen. Del' Ertrag erfolgt durch die Nutzung derjenigen 
Bestande oder Bestandesteile, von denen angenommen wird, daB sie 
die Hiebsreife erreicht haben. Sie bezieht sich entweder auf einen ganzen 
Bestand oder auf einzelne Stamme, und zwar (abgesehen von kranken, 
schlechtgeformten usw.) auf solche, die wegen des zunehmenden Raum
bedarfs del' stehenbleibenden Stamme entfernt werden mussen. Erstere 
bilden den Haupt- oder Haubarkeitsertrag, letztere die Vorertrage. 
Denkt man sich eine regelmaBige, aus u Altersstufen gebildete Betriebs
klasse, so besteht unter normalen Verhaltnissen die jahrliche Gesamt
nutzung aus dem gesamten Holz des altesten, u jahrigen Schlags (A) 
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und aus der Summe aller Durchforstungsertrage (D). Soll die Nutzung 
auf normale VerhaItnisse bezogen werden, so ist der gesamte jahrliche 

Rohertrag der Betrie bsklasse gleich A + D, der Flacheneinheit = .A ~ D. 

Die Produktionskosten sind im Gegensatz zu dem begrifflich ein
fachen Rohertrag einer verschiedenen Auffassung fahig. Geht man von 
den Personen aus, in deren Interesse die Forstwirtschaft gefiihrt wird, 
so konnen volkswirtschaftliche und privatwirtschaftliche Produktions
kosten unterschieden werden. Unter voIkswirtschaftlichen Kosten 
in strengerem Sinne werden dann nur solche verstanden, durch welche 
dem Volksvermogen Bestandteile entzogen werden, durch deren Ver
ausgabung dieses daher eine Verminderung erleidet. Hierher gehOren 
die Werte, welche durch den auswartigen Handel ausgefiihrt werden; 
sodann Stoffe, welche mit ihrer Substanz in die neu erzeugten Produkte 
iibergehen, so daB sie als selbstandige Teile des Vermiigens in den be
treffenden Nachweisen nicht mehr aufgefiihrt werden; endlich die Ab
nutzung des stehenden Kapitals. Dagegen trifft die Verminderung des 
Volksvermogens durch die Produktion nicht zu bezuglich derjenigen 
Ausgaben, welche in der Benutzung des Kapitals und des Bodens, sowie 
in der Verausgabung von Arbeitslohnenliegen. Vomprivatwirtschaft
lichen Standpunkt werden dagegen alle in Arbeitslohnen, Kapital
zinsen und Bodenrenten bestehenden Ausgaben als Produktionskosten 
in Rechnung gestellt. 

Die genannten Unterschiede zwischen der volks- und privatwirt
schaftlichen Auffassung konnen auch auf den Reinertrag ubertragen 
werden. Geschieht dies, so sind die Erzeugnisse des Waldes fast ganz 
als volkswirtschaftlicher Reinertrag anzusehen. Den Boden besitzt ein 
Yolk unentgeltlich; eine Bodenrente wird volkswirtschaftlich nicht ver
ausgabt. Die Gehalter und Lohne, die vom Waldeigentiimer an Bea:mte 
und Arbeiter bezahlt werden, die Zinsen, die der Schuldner an den Glau
biger entrichtet, erscheinen vom Standpunkt eines ganzen Volkes nicht 
als Kosten; es wird dadurch nur eine Veranderung in der Verteilung des 
Volksvermogens herbeigefiihrt. Der einzelne Waldbesitzer muB dagegen 
zum Nachweis des Reinertrags alle in ArbeitslOhnen, Kapitalzinsen und 
Bodenrenten bestehenden Ausgaben in Rechnung stellen. Diese begriff
Hche Verschiedenheit gestattet keinen Zweifel. FUr die Gestaltung der 
Forstwirtschaft kommt es aber darauf an, ob aus den begrifflichen Ver
schiedenheiten abweichende, wirtschaftliche Folgerungen hervorgehen. 
Diese Frage ist im Prinzip zu verneinen. Wenn man sich in der Forst
wirtschaft auf den volkswirtschaftlichen Standpunkt stellt, wie es in 
erster Linie die Vertreter der Gesamtheit eines Volkes tun mussen, so 
dad das leitende Prinzip, nach dem die Wirtschaft gefiihrt wird, nie
mals einem einzigen Wirtschaftszweig - sei es der Forstwirtschaft oder 



256 Die Bestimmung der Umtriebszeit. 

irgendeinem anderen - entlehnt werden. Vielmehr geht aladann die 
dem Interesse des Yolks entsprechende Aufgabe der Wirtschaft dahin, daB 
ein moglichst hoher Reinertrag aus der gesamten nationalen Wirtschaft 
hervorgebracht wird. Kein einzelner Wirtschaftszweig hat Anspruch 
auf eine Regelung der Verhaltnisse, die dahin gerichtet ist, daB fUr ihn 
ein Hochstbetrag zustande kommt. Alle einzelnen Zweige der natio
nalen Produktion mussen sich mit Rucksicht auf den hOchstmoglichen 
Gesamtertrag gewisse Beschrankungen gefallen lassen. Vom volks
wirtschaftlichen Standpunkt gilt das Gesetz der Konkurrenz, das 
verlangt, daB die Faktoren der Gutererzeugung solchen Wirtschafts
zweigen zugefiihrt werden, in welchen sie am meisten zu leisten im
stande sind. 

Nach dem Objekt der Wirtschaft, auf das der Reinertrag bezogen 
wird, sind Waldreinertrag, Bodenreinertrag und Unterneh
mergewinn (Wirtschaftserfolg) zu unterscheiden. Um den Wald
reinertrag zu ermitteln, sind nur solche Aufwendungen vom Rohertrag 
abzuziehen, welche von auBen in den Wald eingefiihrt werden. Dies 
sind die Arbeitslohne im weitesteu Sinne. Der Waldreinertrag hat stets 
groBe Bedeutung und muB mit den vielaeitigen Mitteln der forstlichen 
Technik innerhalb der durch die okonomischen Gesetze gegebenen Re
geln gefordert werden. Da der Wald ein zusammenhangendes Ganzes 
bildet, so kann durch die praktische Geschaftsfuhrung ein anderer, ala 
der auf den ganzen, aus Boden und Vorrat bestehenden Wald bezuglicher 
Reinertrag unmittelbar aus der Wirtschaft nicht nachgewiesen werden. 
Als bestimmendes Prinzip der Wirtschaftsfiihrung kann die Theorie des 
groBten Waldreinertrags aber nicht angesehen werden. Sie steht zu der 
fUr Kapitalien jeder Art giiltigen Forderung der Verzinsung im Gegen
satz und gelangt zu auBerordentlich konservativen Folgerungen, die 
aus forstlichen und okonomischen Griinden nicht eingehalten werden 
konnen. 

Endlich muB auch der sogenannte Unternehmergewinn, den G. 
Heyer in die forstliche Literatur einfiihrte, dem Begriff des Rein
ertrags untergeordnet werden. Er ergibt sich, wie schon Konig her
vorbob, dadurch, daB man auch den Boden als Bestandteil der Er
zeugungskosten ansieht und seine Rente, wie den Zins des Vorrats, 
vom Rohertrag in Abzug bringt. Ein solches Verfahren muB ala korrekt 
bezeichnet werden. Seine Anwendung wird jedoch durch den Umstand 
erschwert, daB die Bodenrente, wie Helferich seinerzeit begriindet hat, 
als Folge der Wirtschaftsfiihrung anzusehen ist. Daher kann sie haufig 
nicht von vornherein bei der Forsteinrichtung festgelegt, muB vielmehr 
zunachst ala unbekannte GroBe angesehen werden. "Der Wert des Bo
dens und seine Rente - sagt Helferich - mussen sich erst aus der Wirt
schaU entwickeln ... " 
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2. Der Unterschied im Verhaltnis von Werterzeugung und 
Kapital zwischen Einzelbestanden und Betriebsverbanden. 

Die meisten Vertreter der Reinertragslehre sind bei der Behandlung 
der Aufgaben, die sie sich gestellt haben, vom Einzelbestand ausge
gangen. Pre.Bler entwickelte an ihm das Weiserprozent, Faust
mann, G. Heyer u. a. den Bodenerwartungswert. Mit Riicksicht auf 
die Einfachheit der Anschauung und Behandlung war ein solches Ver
fahren auch sehr erklarlich. Die Urteile, welche bei der Betriebsregelung 
fUr gro.Be zusammenhangende Forsten abgegeben werden, miissen aber 
nicht auf den Einzelbestand oder auf den aussetzenden Betrieb, sondern 
auf den jahrlichen Betrieb, auf eine Summe von Bestanden, die im 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen (Reviere, Betriebsklassen) be
zogen werden. Insbesondere mu.B der Staat, sowohl als Waldbesitzer, 
wie auch als Vertreter der Interessen eines ganzen Volkes, den nach
haltig jahrlichen Betrieb als Grundlage fUr alle gro.Ben forstwirtschaft
lichen und forstpolitischen Fragen und Aufgaben ansehen. 

Die Frage, ob Gegensatze bestehen, je nachdem ein ganzer nachhaltig 
bewirtschafteter Wald oder einzelne Bestande zum Gegenstand der 
Untersuchung gemacht werden, ist fUr die Richtung, welche in der Forst
wirtschaft eingeschlagen werden soll, von gro.Ber Bedeutung. Die Be
ziehungen zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen, oder zwischen 
dem aussetzenden und dem jahrlichen Betrieb glaubte G. Heyer1 mit 
den Worten klargestellt zu haben: "Alie die Satze, welche fUr den Un
ternehmergewinn des aussetzenden Betriebes entwickelt wurden, 
gelten auch fUr den jahrlichen Betrieb. Der Beweis fUr die Richtigkeit 
dieser Behauptung folgt aus dem Axiom, da.B das Ganze gleich der Sum
me seiner einzelnen Teile ist. Ein zum jahrlichen Betrieb eingerichteter 
Wald kann offenbar als ein Komplex von Bestanden angesehen werden, 
von welchem jedes einzelne im aussetzenden Betrie b bewirtschaftet wird." 

Auch Faustmann, Judeich, Stotzer u. a. vertraten im we sent
lichen den gleichen Standpunkt. Faustmann2 schlo.B seine bekannte 
Arbeit iiber die Berechnung der Bodenwerte mit der Bemerkung, da.B es 
in bezug auf den Wert des Bodens gleich sei, ob man den aussetzenden 
oder den jahrlichen Betrieb der Rechnung unterstelle. Judeich fiihrte 
aus, da.B die Kosten der Holzerzeugung bei Anwendung des aussetzenden 
und des jahrlichen Betriebs gleich hoch seien. 

Unterstellt man normale Verhaltnisse, bei denen keinerlei Hem
mungen in bezug auf die Betriebsfiihrung vorliegen, so konnen gegen 
diese theoretischen Satze keinerlei Einwendungen erhoben werden. Die 
fibereinstimmung zwischen dem Ganzen und der Summe seiner Teile hat, 

1 Handbuch der Forst!. Statik 1871, S. 22. 
2 Allgem. Forst- u. Jagdztg. 1849. 

Martin, Geschichtliche Methode. 17 
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soweit es sich um MaBe, Gewichte und uberhaupt VerhiHtnisse quantita
tiver Art handelt, allgemeine Giiltigkeit. Die Leistung eines Baumes ist 
von der Menge seiner Blatter und Wurzeln, die Leistung eines Bestandes 
von der Arbeit der einzelnen Stamme, diejenige eines graBeren Waldes 
von der Leistung der Bestande, die ihn zusammensetzen, abhangig. Trotz 
solcher selbstverstandlich erscheinenden Beziehungen lehrt aber die 
Geschichte der Forstwirtschaft mit groBer Bestimmtheit, daB in der 
Praxis sehr verschieden gewirtschaftet wird, je nachdem man es mit 
einer Summe von einzelnen isolierten Bestanden zu tun hat, oder mit 
einem VVirtschaftsverband, dessen Glieder in organischer Verbindung 
miteinander stehen. Fur organische Karper gilt die genannte Regel der 
Ubereinstimmung zwischen dem Ganzen und der Summe der Teile nicht 
ohne weiteres. Die Summe der Teile einer Pflanze ist, wenn ihr Zu
sammenhang gelast wurde, der ganzen Pflanze nicht mehr gleich, sondeI'll 
ungleich. Auch in der allgemeinen Wirtschaftslehre hat dieser Satz 
Giiltigkeit. Eine der bedeutendsten und einfluBreichsten Schriften, die 
auf dem (',.ebiete der deutschen Volkswirtschaft geschrieben sind, 
namlich das "Nationale System der politischen bkonomie" von Fried
rich List, bedeutete einen Gegensatz gegen die von A. Smith ver
tretene Lehre, daB in der Nationalakonomie die Summe der einzelnen 
Wirtschaften mit der Volkswirtschaft identisch sei. List vertrat den 
Standpunkt, "daB die Summe der produktiven Krafte einer Nation 
nicht gleichbedeutend sei mit dem Aggregat der produktiven Krafte 
aller Individuen", daB vielmehr die Einheit der Nation das Band sei, 
welches die Einzelnen, wie die Lebenskraft die Zellen der Pflanzen, 
zusammenhalte. Die Geschichte der Politik und Volkswirtschaft hat 
die Richtigkeit der von Fr. List vertretenen Anschauungen nach den 
wesentlichsten Richtungen bestatigt; und in Zukunft wird zweifellos 
der nationale Charakter der Wirtschaft einfluBreicher sein, als atomi
stische und kosmopolitische Theorien. 

Wenn nun auch dem Wald nicht im gleichen Sinne wie einem 
organischen Lebewesen oder der menschlichen GBsellschaft der Charakter 
des Organischen beigelegt werden kann, so spielt doch auch in del' 
Forstwirtschaft der Zusammenhang, in welchem die Bestande eines 
Reviers untereinander und zu dem Ganzen, dem sie angeharen, stehen, 
eine wichtige Rolle. Der Unterschied, der sich fUr die Wirtschaft ergibt, 
je nachdem man die Bestande als isolierte Teile oder als zusammen
hangende Glieder eines Verbandes auffaBt, kommt namentlich nach 
zwei Richtungen zur Geltung, namlich einmal durch die raumliche 
Ordnung, in der die Bestande verjiingt werden, sodann durch die Art 
und Weise, wie der stehende Holzvorrat berechnet wird. 

Das Verdienst, die Bedeutung der raumlichen Ordnung fur 
die Betrie bsfuhrung zuerst nachdriicklich betont und im Bereich 
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seiner praktischen Wirksamkeit zur Anwendung gebracht zu haben, ge· 
biibrt H. Cotta. In seiner Forsteinrichtung stellte er die These auf, 
daB eine gute auf die Flache gegriindete Einrichtung des Waldes ge. 
wohnlich wichtiger sei, als die Ertragsbestinunung. Cotta hat durch 
Aufstellung und Anwendung dieser These m. E. auf die sachsische Forst. 
einrichtung einen groBeren EinfluB ausgeiibt als Pre BIer , dessen 
Verdienste hierdurch iibrigens nicht geschmalert werden diirfen, durch 
das Weiserprozent. In den meisten anderen deutschen Staaten ist die 
raumliche Ordnung lange Zeit hindurch nicht geniigend gewiirdigt 
worden; namentlich in vielen Laubholzgebieten blieb sie fast unbeachtet. 
Erst als Chr. Wagner durch seine bekannte Schrift die Bedeutung der 
raumlichen Ordnung nach allen Richtungen hin beleuchtet hatte, wurde 
das Interesse an diesem wichtigen Gegenstand in weiten Kreisen angeregt. 
Beispiele hierfiir sind in den Forstwirtschaften Nord., Mittel· und Siid· 
deutschlands in reichem MaBe hervorgetreten. 

Die raumliche Ordnung macht ihren EinfluB auf die Zeit der Ab· 
nutzung nach zwei verschiedenen Richtungen geltend. Einmal ist die 
Verteilung der in der nachsten Zeit zu verjiingenden Orte iiber die 
ganze Flache der Reviere oder Wirtschaftseinheiten zu beachten. In 
dieser Beziehung haben sich bekanntlich im Laufe des vorigen Jahr· 
hunderts zwei einander entgegengesetzte Systeme ausgebildet, das 
Streben nach Zusammenlegung und ZerreiBung der Altersklassen und 
Verji'mgungsflachen. Sodann gibt die Bildung von Hiebsziigen zu Ab· 
weichungen in der Zeit der Abnutzung Veranlassung. 

Auf die Behandlung des Vorrats in der Forsteinrichtung 
wurde schon friiher (jm 3. Abschnitt) hingewiesen. Unbedingt richtige 
Methoden der Vorratsberechnung gibt es bekanntlich nicht. Fiir jedes 
Verfa.hren werden sich bei einer tiefer gehenden Untersuchung Mangel 
und Fehler ergeben, nicht nur des Grades, sondern auch des Prinzips. 
1m allgemeinen Wirtschaftsleben haben Kostenwerte die weitest· 
gehende Bedeutung; sie sind eine Grundbedingung fiir den Bestand der 
Wirtschaft und die Nachhaltigkeit der Erzeugung. Aber in der Forst· 
wirtschaft treten sie sehr zuriick. Zufolge der langen Dauer, die zwischen 
Begriindung und Ernte der Bestande liegt, konnen die Bedingungen 
fiir die Anwendung von Kostenwerten in alteren Bestanden ganz andere 
sein, als es in jugendlichen der Fall ist. Entsprechendes gilt auch fiir 
Erwartungswerte. Die zukiinftigen Werte konnen oft nicht mit Sicher. 
heit geschatzt werden, auch wenn man die zur Verfiigung stehenden 
statistischen Nachweise als wertvolle Belege zur Begriindung der Um. 
triebszeit nach Moglichkeit benutzt und von dem Verfahren der Inter· 
polation in weitgehendem MaBe Anwendung macht. Als die wichtigste 
Wertart ist fiir die forstlichen Erzeugnisse der reale Verbrauchswert, 
der die Bestande nach MaBgabe der Sortimente, die in ihnen enthalten 

17* 
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sind, berechnet oder einschatzt. In diesem Sinne sind auch die meisten 
Bestimmungen iiber die Wertnachweise und ihre Anwendung in den 
Ertragstafeln und a. a. O. zustande gekommen. 

Gegen die Anwendung von Verbrauchswerten bei der Begutachtung 
der Umtriebszeiten machte G. Heyer, namentlich Konig und v. Th ii
nen gegeniiber, geltend, daB die Berechnung des Vorrats nach dem Ver
brauchswert unrichtig sei. Der GroBe des fiir eine Wirtschaft erforder
lichen Betriebskapitals diirfe nur nach dem Erzeugungsaufwand be
messen werden. Wenn dies geschieht, so wird der Widerstreit, der sich 
in bezug auf das Einzelne und die Gesamtheit der Bestande ergibt, auf
gehoben. Jedes einzelne Glied, und demgemaB auch der ganze Verband, 
wachst ineiner gleichmaBigen Reihe, die durch den ZinsfuB bestimmt wird. 
Indessen die Kosten- und Erwartungswerte des normalen und wirklichen 
Vorrats sind, auch bei einer guten und vollstandigen Statistik, in ab
sehbarer Zeit nicht durchfiihrbar. Wie die Verhaltnisse aber auch liegen 
mogen, die Riicksichtnahme auf den Zusammenhang der Teile eines 
Verbandes wird in der Regel dahin fiihren, daB dem Betriebe eine konser
vativere Richtung gegeben wird, als es sonst der Fall sein wiirde. Bei
spiele hierfiir wiirden sich in groBer Meng~ aus der Geschichte der Be
triebslehre erbringen lassen. 

3. Allgemeine Folgerungen. 
Wirft man einen kritischen Blick auf die Entwicklung der deutschen 

und auBerdeutschen forstlichen Kulturlander, so wird man meist 
finden, daB die Wirtschaftsprinzipien der Wald- und Bodenreinertrags
lehre viel geringeren EinfluB auf die Behandlung und Beschaffenheit 
der Walder gehabt haben, als nach der Literatur meist angenommen 
wird. Weit groBere Unterschiede der tatsachlichen Verhaltnisse sind 
durch die okonomische Lage der Waldungen, wie.man das Verhaltnis 
des Waldes zu den Verbrauchsarten nennen kann, veranlaBt worden. 
Sehr viele Waldungen in Nord-, Mittel- und Siideuropa legen hiervon 
Zeugnis abo In der Nahe von WasserstraBen, auf denen die Beforderung 
von Nutz- und Brennholz leicht vonstatten ging, wurde die Abnutzung 
oft ohne jede Riicksicht auf den nachhaltigen Wald- und Bodenrein
ertrag durchgefiihrt. Wo dagegen der Abbringung Schwierigkeiten 
oder Hindernisse entgegenstanden, blieben die Waldungen von der Axt 
unberiihrt. Aber auch wenn man Waldungen vergleicht, deren Nutzung 
keine Schwierigkeiten entgegenstehen, wird man das Zuriicktreten der 
genaunten Prinzipien bestatigt finden. Zu seiner Erklarung dient die 
Tatsache, daB beide Theorien neben ihren Gegensatzen viel Gemein
sames haben, und zwar gerade auf Gebieten, die den forstlichen Prak
tiker in besonderem Grade beschaftigen. Die iibereinstimmenden Fol
gerungen beziehen sich auf den Bodenzustand, die Art der Verjiingung 
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und Bestandespflege, auf das Verhalten der Betriebsarten und die Folge, 
in welcher die Bestande zur Abnutzung und Verjiiugung herangezogen 
werden. 

Erhaltung des Bodens in gutem Zustand ist eine Forderung, 
die von den verschiedensten Richtungen der Forstwirtschaft anerkannt 
wird. Sie bedarf, da sie aus dem We sen der Sache hervorgeht, keiner 
besonderen Begriindung. Bei einer guten Verfassung des Bodens wird 
sowohl die absolute Leistung des Waldes, von der der Waldreinertrag 
abhangig ist, gehoben, als auch das den Bodenreinertrag bestimmende 
Verhaltnis zwischen Zuwachs und Vorrat, weil auf einem in gutem 
Zustand befindlichen Boden der Zuwachs weit besser gefordert werden 
kann, wahrend dies bei ungiinstigen Bodenzustanden zweifelhaft ist. 
Wie sich beide Richtungen, wenn sie konsequent durchgefiihrt werden 
konnten, verhalten wfuden, ist nicht leicht und immer nur fiir bestimmte 
Verhaltnisse nachweisbar. Unter Umstanden ist der friihere Abtrieb, 
der bei der Reinertragswirtschaft erfolgt, nicht ohne nachteilige Wirkung. 
Andererseits aber gibt es keine ungiinstigeren Bedingungen fiir die 
Bodenzustande, als das Vorhandensein alter, reiner Bestande von Licht
holzarten, denen kein Bodenschutzholz beigegeben ist. Je langer sie 
in solchem Zustand erhalten werden, um so mehr leidet der Boden durch 
die Wirkungen von Sonne und Wind. 

Eine gute Bestandespflege, bei welcher Vorwiichse und andere 
schlecbt geformten Bestandesglieder rechtzeitig entfernt werden, hat 
gleicbfalls sowobl auf die absolute Wertleistung als auf das Verhaltnis 
des Zuwachses zur vorbandenen Masse giiustigen EinfluB, weil schlecht 
geformte Bestandesglieder sowohl in ihrer absoluten als auch in ihrer 
relativen Leistung gegen gut gebaute Stamme mit symmetrischen Kronen 
und richtigem Ansatz derselben wesentlich zuriickstehen. Ubrigens darf 
angenommen werden, daB gut gefiihrte technische MaBnahmen auf die 
Umtriebszeit in konservativem Sinne einwirken. Der Beweis bierfiir 
ergibt sich im allgemeinen aus dem Unterschied der Preise verschiedener 
Qualitatsklassen. Am starksten ist dies bei der Eiche der Fall; in 
geringerem Grade aber auch bei der Buche, sowie anderen Laub- und 
Nadelholzstammen. 

Auch den verschiedenen Betrie bsarten gegeniiber verhalten sich 
die beiden Wirtschaftsprinzipien der Wald- und Bodenreinertrags
theorie in den wesentlichen Richtungen iibereinstimmend. Der Nieder
wald steht zu beiden im Gegensatz, weil er unter den meisten Ver
haltnissen infolge der Abnahme der Ausschlagfahigkeit zur Erhaltung 
des Bodens in gutem Zustand, die beide Theorien verlangen, nicht fahig 
ist. Der Mittelwald verhalt sich in bezug auf die absolute und relative 
Werterzeugung insofern ungiinstig, als die kiinstlichen Lichtungen, 
durch welche der Zuwachs gefOrdert werden solI, in einem Alter ein-
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gelegt werden, in welchem zu einer Beschleunigung des Zuwachses nach 
dem Grundsatz seiner Verzinsung noch kein Grund vorliegt. Die friihe 
Lichtung des Oberholzes hat astige Stamme und friihe Hiebsreife zur 
Folge. Der Plenterwald wiirde beirn Vorliegen geeigneter Holzarten und 
auf geeignetem Standort dem schlagweisen Hochwald nicht nachstehen, 
ihn sogar in der Erzeugung einzelner wertvoller Stamme iibertreffen; 
doch sind die in der Praxis vorliegenden Bedingungen, namentlich fiir 
Lichtholzarten, unter den meisten Verhaltnissen zu ungiinstig, als daB 
allgemeine Folgerungen hieraus gezogen werden diirften. 

Bei der Forsteinrichtung ist haufig die Folge, in welcher die 
Bestande zur Abnutzung herangezogen werden sollen, wichtiger, alB die 
Beurteilung der Hiebsreife an sich. Auch muB das Prinzip der Stetigkeit 
der Wirtschaftsfiihrung unter allen Umstanden gewahrt bleiben. Es 
notigt oft zu konservativerem Vorgehen, als den MaBstaben der Boden
reinertragslehre oder anderer mathematischer Prinzipien entspricht. In 
bezug auf die Wahl der Bestande zu den Endhieben lautet der 
iibereinstimmende Grundsatz, daB die schlechtesten Bestande zuerst 
herangezogen werden und daB die raumliche Ordnung gewahrt wird. 

Gegensatzliche Folgerungen zwischen der Wald- und Bodenrein
ertragstheorie ergeben sich bei Beschrankung auf den regelmaBigen 
Hochwald einmal beziiglich der Durchforstung der Stangenorte. Schon 
PreBler hat zur Begriindung seiner Lehre nachdrucksvoll darauf 
hingewiesen, "daB wir das naturgesetzliche Sinken des ersten oder 
quantitativen Zuwachsprozentes (a) im geschlossen erzogenen Bestand 
durch einen zweckmaBig lebhaften Durchforstungsbetrieb nicht bloB zum 
Stehen, sondern, (und) selbstnoch in 70-80jahrigen Fichtenbestanden, 
auf frischen Standorten, nicht selten zu ganz erheblichem Steigen zu 
bringen vermogen". Durch diese Betonung der kraftigen Durchforstung, 
die spater auch in der Praxis zahlreiche Vertreter und Freunde fand, hat 
PreSler bedeutenden EinfluB auf die forstliche Praxis ausgeiibt. Die 
Ausfiihrung starker Durchforstungsgrade und die Anwendung der 
Hochdurchforstung sind hierher gehorige Beispiele. 

Am starksten macht sich die Differenz in den Folgerungen der 
Wald- und Bodenreinertragslehre in bezug auf die Umtriebszeit 

geltend. Wird der Quotient:! fiir verschiedene Umtriebszeiten unter-u 
sucht, so wird leicht ersichtlich, zu wie auBerordentlich hohen Umtrieben 
die Wirtschaft des hochsten Waldreinertrags, wenn sie konsequent 
durchgefiihrt wird, in gesunden, geschlossen erzogenen Bestanden fiihrt. 
Es bedarf nur eines Massen- und Wertzuwachsprozentes, das groBer 
als 1 ist, um den genannten Quotienten fiir u = 100 eine steigende 
Tendenz zu geben. Die Bodenreinertragslehre kann sich auch bei den 
bescheidensten Anforderungen an die Verzinsung des Waldkapitals 
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diesen Folgenmgen nicht fiigen. Sie gelangt iiberall zu niedrigeren 
Umtriebszeiten. Aber auch die hierin liegende Differenz wird dadurch 
vermindert, daB die Umtriebszeit, wenn sie unter den EinfluB der 
Verjiingung gestellt wird, nicht durch eine bestimmte Zahl im Sinne 
eines Rechnungsexempels zum Ausdruck gebracht wird, sondern in 
groBeren wirtschaftlichen Perioden, welche meist mehrere Jahrzehnte 
umfassen. Dies ist bei der kiinstlichen Bestandesbegriindung eine Folge 
der Bildung der Hiebsziige mit schmalen, allmahlich aneinander ge
reihten J ahresschlagen; bei der natiirlichen Verjiingung geschieht es durch 
die allmahliche Vorbereitung der Bestande und die folgenden Lichtungen. 

Durch den Wert, welcher auf die Boden- und Bestandespflege, sowie 
die Stetigkeit der Betriebsfiihrung gelegt wird, hat die Frage der Um
triebszeit einen in wesentlichen Richtungen veranderten Inhalt und eine 
andere Art der Begriindung erhalten. Bei der einseitig mathematischen 
Behandlung, die im Bereich der Reinertragslehre lange Zeit vorherrschend 
war, glaubte man die Frage der Umtriebszeit nach dem Muster eines 
Rechenexempels lOsen zu konnen. G. Heyer 1 gab eine dahin gehende 
klare Anweisung: "Man sucht zuerst eine der betreffenden Lokalitat ent
sprechende Ertragstafel zu erlangen, welche die Haubarlteitsnutzungen, 
Zwischen- und Nebennutzungen mit ihren Geldwerten angibt, stellt den 
Betrag der jahrlichen Kosten und der Kulturkosten, sowie den ge
forderten WirtschaftszinsfuB fest und berechnet dann nach bekannten 
RegeIn den Bodenerwartungswert fiir die in Betracht zu ziehenden 
Umtriebszeiten. Diejenige Umtriebszeit, bei welcher der Bodener
wartungswert ein Maximum erreicht, wiirde also das groBte Einkommen 
gewahren, mithin als finanzielle Umtriebszeit zu betrachten sein." Nun 
ist aber stets im Auge zu behalten, daB fiir die Feststellung der Umtriebs
zeiten haufig eine Menge natiirlicher, okonomischer und forsttechnischer 
Verhaltnisse in Riicksicht gezogen werden miissen, die einem zahlen
maBigen Nachweis schwer oder gar nicht zuganglich sind. Daher sind 
Nachweise iiber die Hiebsreife, welche die Umtriebszeit bestimmt, meist 
in die Form eines gutachtlichen Urteils zu bringen, dem die zahlen
maBig nachweisbaren Bestandteile der Begriindung als Belege bei
gefiigt werden. 

IV. Die Ermittelnng der Umtriebszeit. 
1. Nach Wirtschaftsziel und Zuwachs. 

Die Hiebsreife des Holzes, welche unter normalen Verhaltnissen 
mit der Umtriebszeit iibereinstimmt, ist einerseits von den Sortimenten, 
welche das Ziel der Wirtschaft bilden sollen, abhangig; andererseits yom 
Hohen- und Starkezuwachs, durch welchen die Zeit bestimmt wird, 

1 Handbuoh der forstliohen Statik 1871, S. 33. 
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welche zur Erzeugung der betreffenden Sortimente notig ist. In jedem 
Wirtschaftsgebiet kOllllen fiir die Hauptholzarten solche Sortimente 
bezeichnet werden. Die Einheit, welche hierbei in Betracht kommt, ist 
entweder die gesamte oberirdische Holzmasse oder die gesamte Derb
holzmasse oder das in der Form von Stitmmen auszuhaltende Nutzholz. 

Den wichtigsten Bestimmungsgrund fiir die zielbildende Nutzholz
klasse ergeben die Durchschnittspreise der seitherigen Wirtschaft. Eine 
gute und vollstandige Nachweisung derselben ist deshalb zur Be
griindung der Umtriebszeiten erforderIich. 

Beim Laubholz wird die Verwendungsfahigkeit vorzugsweise durch 
den untersten Abschnitt des Schaftes bestimmt. Der mittlere Teil 
desselben ist mit mehr oder weniger starken Astriickstanden besetzt, 
die meist eine Trellllung vom untersten Abschnitt notig machen; der 
oherste Teil des Schaftes tragt, so lange der Baum steht, die griine Krone. 
Beim Nadelholz spielt, seinen Verwendungsarten entsprechend, die 
Lange der Stamme eine wichtigere Rolle als heim Laubholz. Daher 
bilden das untere Stiick und das mit Astriickstanden versehene mittlere 
Stiick des Schaftes meist eine Einheit, deren Wert vorzugsweise durch 
den oberen Durchmesser bestimmt wird. 

Die Zeit, welche notwendig ist, um Stamme von einer besti:m:mten, 
das Wirtschaftsziel bildenden Lange und Starke zu erzeugen, setzt sich 
hiernach zusammen: 

1. aus dem Zeitraum (a), welcher notig ist, um die Hohe (l), in 
welcher die Sta:m:mklassen gebildet und gemessen werden, zu erreichen; 

2. aus dem Zeitraum, der erforderIich ist, um an dieser Stelle die 
das Wirtschaftsziel bestimmende Starke hervorzubringen. 

1st hier der Durchmesser gleich d, die durchschnittIiche Jahrring-

breite .!., so betragt die zur Bildung des zielbildenden Sta:mmes erforder-
n 

Ii h Z · nd 
c e 8lt a + 2' 

Ein ausfiihrIicher Nachweis, der nach Holzart, Standort, Wirtschafts
geschichte u. a. vorkommendenMoglichkeiten, kallll hier wegen Mangels 
an Zeit nnd Kraft nicht gegeben werden. 1m AnschluB an zahlreiche 
friihere Messungen und nnter Bezugnahme auf meine Forsteinrichtung 
lasse ich hier nachstehendes Beispiel folgen: 

Laubholz. 

Stand- Wirtschaftsziel: nd nd Holzart astreine Stamme mit a d n "2 u=a+2" ort 
I 1 din 1 

Eiche gut 10m 60cm 20 60 5 150 170 

" 
mittel 8m 50cm 20 50 6 150 170 

:Buche gut 10m 50cm 20 50 5 125 145 

" 
mittel 8m 40cm 20 40 6 120 140 
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Nadelholz. 

Wirtschaftsziel: 
astreine Stamme mit a d 

l I dinl 

18m 

I 
20cm 50 20 

16m 24cm 50 24 
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nd nd n u=a+"2 2 

4 40 90 
4,5 54 104 

Um dies Verfahren aber iiber eine mechanische Behandlung empor· 
zuheben, sind grundlegende Untersuchungen durch die Forsteinrichtungs
und Versuchsanstalten in langer planmaBiger Folge erforderlich. 

Entsprechend dem verschiedenen Verhalten des laufenden und 
durchschnittlichen Massenzuwachses muB auch bei den Jahrringen 
die Breite in einem bestimmten Alter und die durchschnittliche Breite 
unterschieden werden. Wesentlich verstarkt wird das Verhaltnis zwischen 
laufender und durchschnittlicher Ringbreite durch den Gang und Grad 
der Durchforstungen. Auch ist zu bemerken, daB bei den griindlichsten 
und regelmaBigsten Untersuchungen des Zuwachses, welche durch die 
forstlichen Versuchsanstalten erfolgen, die Veranderungen des Durch· 
messers auf den Bestandesmittelstand bezogen werden, der mit zu
nehmendem Alter in hohere Klassen aufriickt. 

2. Nach dem Weiserprozent. 
Das Weiserprozent driickt bekanntlich das Verhaltnis aus, in 

welchem die Wertzunahme eines Bestandes zu dem ihr zugrunde liegen
den Produktionsfonds steht, der sich aus dem Bestandeswert und dem 
Grundkapital (Boden + Verwaltungs- + Kulturkostenkapital) zu· 
sammensetzt. 

Die erste und originellste Behandlung des Weiserprozents ist von 
Konig ausgegangen. Er bestimmte, das reine Wertszunahmeprozent 
vom Holzbestand, indem er Verwaltungskosten und Bodenrenten von 
der Wertsmehrung in Abzug brachte. Nach den spater iiblichen Be
zeichnungen kann es durch die Formel 

A.m+1-A.m~(B+V)O.OP .100 

ausgedriickt werden. 
Die groBte Regsamkeit auf dem vorliegenden Gebiete hat PreBler 

entfaltet. Er begriindete das Weiserprozent durch die Formel (a + b + c) 

H! G' worina, bundcdieProzente des Massen-, Werts- und Teuerungs. 

zuwachses, H den Bestandeswert, G das sogenannte Grundkapital 
(Boden, Verwaltungs- und Kulturkostenkapital) bedeuten. 

Die erste Anwendung des Weiserprozents auf die Forsteinrichtung 
wurde von Judeich gemacht, indem er sowohl die theoretischen Grund. 
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lagen des einen Abschnitts seines Lehrbuches bildenden Weiserprozents 
herleitete, als auch die Bestimmungsgriinde des Hiebsatzes und der 
Auswahl der fUr diesen dienenden Bestiinde RegeIn aufstellte. Unter 
steter Riicksichtnahme auf die Hiebsfolge sollen in den Hiebsentwurf 
aufgenommen werden: Alie wirtschaftliohen Notwendigkeiten (Loshiebe 
u. a.); alle entsohieden hiebsreifen Orte, deren Weiserprozent unzweifel. 
haft unter den angenommenen WirtschaftszinsfuB gesunken ist; alle 
Bestiinde, welcher der Ordnung der Hiebsfolge entsohieden als Opfer 
fallen miissen; endlioh Bestiinde, deren Hiebsreife im Sinne des Weiser· 
prozents zweifelhaft ist und fUr welohe deshalb entspreohende Unter. 
suohungen von besonderer Wiohtigkeit sind. 

Bereohnungen von Weiserprozenten wurden auf Anregung von 
Pre BIer und J udeioh zuerst in Saohsen vorgenommen. Im Jahre 
1866 trat eine aus Vertretern der Verwaltung, der Forsteinriohtung und 
des forstlichen Unterriohts gebildete Kommission zu einer Beratung 
zusammen, urn die Weiserprozente der Fichte und Kiefer zu unter· 
suohen. Naoh dem Durchsohnitt der ausgefiihrten Messungen ergaben 
sich fUr das Prozent des Massenzuwaohses (a), des Wertszuwachses (b) 
und fUr das Weiserprozent (w) folgende Zahlen, denen fUr die Verhiilt. 
nisse Saohsens besonderer Wert beigelegt werden muBte: 

Fichte II. Standortsklasse. 
Alter 60-70 70-80 80-90 90-100 Jahre 

a •• 3,3 2,5 2,0 1,5% 
b . 0,9 0,8 0,6 0,5% 
a+b 4,2 3,3 2,6 2,0% 
w. 3,5 2,9 2,3 1,9% 

Kiefer II. Standortsklasse. 
Alter 60-70 70-80 80-90 90-100 Jahre 

a . . . 2,5 2,1 1,7 1,5% 
b • • • 0,8 0,3 0,4 0,5% 
a + b • 3,3 2,4 2,1 2,0% 
w. . . .2,8 2,1 1,8 1,8% 

Das Ergebnis in bezug auf die Umtriebszeit ging dahin, daB diese 
bei der Fichte, Sachsens wichtigster Holzart, betrug 

auf I. II. III. IV. Standortsklasse 
ZinsfuB 3% 55-65 65-75 75-85 85-95 Jahre 

" 2,5% 65-75 75-85 75-85 85-95 " 

Wichtiger als die FormeIn des Weiserprozents, welche in verschiedener 
Weise aufgestellt werden konnen, ist die Frage, welche Bedeutung diesem 
fiir die Betriebsfiihrung zukommt und ob es sioh empfiehlt, dasselbe 
bei der Forsteinrichtung zu ermitteIn. So schiitzenswert auch eine 
Begriindung desselben sein kann, so liiBt doch die Geschichte der Forst
einrichtung seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts erkennen, daB seine 
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seitherige Anwendung in den deutschen Staatsforstverwaltungen weit 
beschrankter gewesen ist, als man nach seinem Wesen erwartet. Zur 
Erklarung dieser auffallend erscheinenden Tatsache dient der Umstand, 
daB fUr die Wahl der zu verjungenden Bestande noch andere Faktoren 
von EinfluB sind, welche die aus dem Weiserprozent gezogenen Fol
gerungen unter Umstanden beeintrachtigen. Dahin gehort insbesondere: 
der Stand des Holzvorrats, die raumliche Ordnung der Bestande, die 
Beschaffenheit der Bestande, der Betrieb der Durchforstungen, die 
Bodenzustande u. a. 

3. Nach der Verzinsung des Waldkapitals. 
Das Weiserprozent bezieht sich, wenigstens unmittelbar, nur auf den 

Einzelbestand. Die Forsteinrichtung hat es aber im GroBbetrieb mit 
einer Summe von Bestanden zu tun, die im jahrlichen Betrieb bewirt
schaftet werden. FUr diesen ist es charakteristisch, daB die ihm an
gehorigen Bestande als ein Ganzes behandelt werden mussen, dessen 
Teile untereinander und mit dem Ganzen, von dem sie Teile sind, im 
Zusammenhang stehen. Die Ertrage und Wirtschaftskosten werden auf 
die ganzen Flachen gleichmaBig iibertragen. Als die Einheit, welche hier 
an erster Stelle steht, sind zunachst Betriebsklassen anzusehen, weiterhin 
ganze Reviere. FUr die Verhaltnisse groBerer Wirtschaftsgebiete, ins
besondere die Staatsforsten, mussen aber auch ganze Lander oder 
Landesteile in Betracht gezogen werden. 

Geht man, um die Grundlagen der Wirtschaft moglichst einfach zu 
gestalten, von einer normalen Betriebsklasse mit u gleichgroBen, nach 
Altersklassen abgestuften Flachen aus, so ist dabei erstens der Roh
ertrag, der in der Summe der erzeugten Produkte besteht, nachzuweisen; 
zweitens der Reinertrag, der sich durch Abzug der Betriebskosten vom 
Rohertrag ergibt; drittens das Verhaltnis zwischen dem Reinertrag und 
dem Waldkapital, welches die Verzinsung darstellt. 

Der Ertrag wird bekanntlich in der Regel nach del" Hauptnutzung 
(mit A bezeichnet) und der Summe der unter normalen Verhaltnissen 
jahrlich in gleicher Hohe und Beschaffenheit eingehenden Durch
forstungen (D) dargestellt. Von den Produktionskosten kommen die
jenigen fUr die Aufbereitung des Holzes alsbald in Abzug, so daB in der 
Regel A + D die erntekostenfreien Werte des Holzes bezeichnen. Ebenso 
verhalt es sich mit den Kultur- und Verwaltungskosten (c + v), die nach 
ihren einfachen jahrlichen oder durchschnittlich jahrlichen Betragen 
eingesetzt werden. Es ist daher fiir den jahrlichen Betrieb charak
teristisch, daB ein Prolongieren von Ausgaben oder Diskontieren von 
Ertragen nicht stattfindet. 

Das dem jahrlichen Ertrag zugrunde liegende Kapital besteht aus 
dem Boden (B) und dem Vorratskapital (N, normaler Vorrat). Trotz 
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mancher Verschiedenheiten der diese beiden Faktoren beherrschenden 
Gesetze ist es iiblich, sie als eine Einheit, das Waldkapital, zusammen
zufassen. Der Boden unterliegt hinsichtlich seiner Wertbestimmung 
einer verschiedenen Auffassung und Behandlung, woraus manche 
Differenzen hervorgehen konnen. Er wird einmal als eine variable 
GroBe angesehen. Sein Wert ist abhangig von den natiirlichen Wachs
tumsfaktoren, von der forstwirtschaftlichen Behandlung und den volks
wirtschaftlichen VerhaItnissen der Wirtschaftsgebiete, zu denen er in 
Beziehung steht. So geschieht es auch tatsachlich von verschiedenen 
Richtungen. In dem bekannten Briefwechsel zwischen Helferich1 und 
Judeich erklarte jenel', daB er den Wert des Bodens und seine Rente 
zunachst als unbekannt annehme; "beide miissen sich erst aus der 
Wirtschaft entwickeln", und Judeich erklarte in seiner Antwort, daB 
er mit der Ansicht Helferichs vollig einverstanden seL Tatsachlich durch
dringt diese Auffassung die ganze Forstwirtschaft. Der Wert des Bodens 
ist eine Folge der Betriebsfiihrung, eine Folge der Fortschritte der 
forstlichen Technik, mancher Erfindungen in der Verwendung des 
Holzes; er ist eine Folge mancher volkswirtschaftlichen Verhaltnisse,' 
namentlich der Zunahme des Wohlstandes, der Verbesserung der Ver
kehrsmittel, mancher politischen MaBnahmen auf dem Gebiete des 
Handels, der Beforderung u. a. Diese Auffassung schlieBt aber nicht 
aus, daB man sowohl zu forstlichen Aufgaben (namentlich zum Nachweis 
des Waldkapitals und zur Etatsbegrundung), als auch zur Berechnung 
des Vermogens des Waldeigentiimers den Wert des Bodens in bestimmter 
zahlenmaBiger Fassung angeben muB, wie es auch in den meisten 
anderen Zweigen des wirtschaftlichen Lebens ublich ist. 

In einfachster Form erscheint die Verzinsung des Waldkapitals beim 
jahrlichen Betrieb durch die bekannte Formel 

(An + Da + .... Dq) 100 
c 

uB + uN +u V+ O,Op 

, 

in der die einzelnen GroBen sinngemaB auf die zugehOrigen Flachen 
bezogen werden. 

Unter den aIteren Forstwirten steht Konig 2 in der vorliegenden 
Richtung an erster Stelle. Er hat das ganze, auf Ertrag, Zuwachs und 
Umtrieb bezugliche Gebiet der forstlichen Betriebslehre am originelisten 
behandelt und dadurch die nachfolgenden Vertreter der Reinertragslehre, 
insbesondere PreBler, mehr beeinfluBt, als es allgemein bekannt geworden 
ist. Von den ErtragsverhaItnissen einzelner Bestande, auf die sich das 
Weiserprozent bezieht, geht Konig zu denjenigen normaler Wirtschafts-

1 Forstliche :Blatter 1872, Sendschreiben an Judeich II. 
s Forstmathematik, 4. Ausg. § 433, Gegensatze des Wertsertrags normaler 

Wirtschaftswalder. 
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walder uber. Die Rechnungen werden, getrennt nach Holzarten der 
starken Entstehung, die durch die Larche reprasentiert werden, und der 
schwachen Entstehung, fiir welche die Buche charakteristisch ist, durch
gefiihrt. Konigs Berechnungen sind deshalb von hohem und bleibendem 
Interesse, well sie die groBen Unterschiede erkennen lassen, die sich nach 
der verfolgten Methode ergeben, je nachdem die Rechnung auf einzelne 
Bestande oder auf ganze Verbande bezogen wird. Das Wertszunahme
prozent des einzelnen Bestandes betragt bei der Buche fur die .Alters
stufen von 

60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 Jahren 
5,50 4,40 3,67 3;05 2,45 1,24% 

Das Wertnutzungsprozent normaler Wirtschaftswalder ist dagegen 
folgendermaBen angege ben: 

Alter 60 80 100 120 140 Jahre 
6,15 4,59 3,64 2,83 2,22% 

G. Heyer, der in der forstlichen Betriebslehre wiederholt den Satz 
aussprach, daB das Ganze gleich sei der Summe seiner Teile, trat dem 
Dualismus Konigs entgegen und machte geltend, daB bei einer Ren
tabilitatsrechnung das Vorratskapital nur nach seinem Kostenwert 
veranschlagt werden diirfe. Hierdurch wiirden die von Konig aus
gesprochenen Differenzen zwischen der Verzinsung des Einzelbestandes 
und eines Wirtschaftsverbandes aufgehoben. Noch immer ist die An
wendung des Kostenwertes viel wnstritten. Wenn dieser auch fiir die 
Entwicklung des Wirtschaftslebens der Kulturvolker von grundlegender 
Bedeutung ist und deshalb auch in der Forstwirtscahft stets beachtet 
werden muB, so kann hier doch ein rechnungs:maBiger Nachweis :mit 
de:m Anspruch der Richtigkeit haufig nicht gefiihrt werden, weil im 
Laufe der langen Zeit, welche die Waldbawne zu ihrer Reife bediirfen, 
durch technische und volkswirtschaftliche Verhaltnisse Veranderungen 
der Preise eintreten, die von den aufgewendeten Kosten unabhangig 
sind. 

Einen ahnlichen Standpunkt wie Konig hat auch Kraft in der Frage 
der U:mtriebszeit, insbesondere in bezug auf das Verhaltnis zwischen 
de:m aussetzenden und jahrlichen Betrieb, eingenommen . .Als Leiter 
einer groBeren staatlichen Forstverwaltung muBten ihm die groBen 
Unterschiede entgegentreten, die in der Praxis zwischen beiden Arten 
der Betriebsfiihrung tatsachlich vorliegen. Fiir die Berechnung der Ver
zinsung gab Kraft fiir Fichte II. Standortsklasse folgende Zahlen: 

L Verzinsungsprozent des Einzel bestandes. 
Alter 60 70 80 90 100 Jahre 

3,8 2,4 2,0 1,4 1,1 % 
2. Verzinsungsprozent der normalen Schlagreihe. 
a = 60 70 80 90 100 Jahre 

6,0 4,9 3,9 3,3 2,8% 
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1m AnschluB an diese Berechnungen schrieb Kraft: "So interessant 
die Lehre yom Weiserprozent ist, so wird ihre Anwendbarkeit doch wohl 
iiberschatzt. Zunachst ist zu bedenken, daB das Weiserprozent, auf den 
altesten Bestandteil eines im Nachhaltbetriebe stehenden Komplexes 
angewandt, nur iiber die Verzinsung der Begriindungskosten dieses 
Einzelbestandes, nicht des ganzen Komplexes belehrt, wahrend wir 
doch, wenn wir einmal Waldwirtschaft treiben wollen, dem Gesamteffekt 
des Nachhaltbetriebes eine vorwiegende Bedeutung zuschreiben 
miissen." 

Gegen die von Kraft durchgefiihrten Berechnungen richtete G. He yerl 
dieselben Argumente, die von ibm gegen Konig geltend gemacht worden 
waren. Sodann ging Heyer bei der Begriindung der Kostenwerte von 
der Ansicht aus, der Waldbesitzer sei imstande, ein bestimmtes Ver
zinsungsprozent seiner Wirtschaft zu verlangen. "Hat der Waldbesitzer 
ein gewisses Prozent p festgesetzt, welches er von seiner Wirtschaft 
fordert und daher auch seinen Rentabilitatsberechnungen zugrunde 
legt, so muB er jede Wirtschaftsweise, welche weniger als dieses Prozent 
liefert, als verlustbringend betrachten. Hierbei kann es keinen Unter
schied machen, ob der Wald, welcher weniger als p Prozent eintragt, 
mit dem jahrlichen oder aussetzenden Betrieb behandelt wird; eine 
Verlustwirtschaft ist immer da, sobald nicht p Prozent erzielt werden." 
Nun liegt aber die Sache so, daB das Prozent, welches in der Forstwirt
schaft erzielt wird, nicht oder nicht vollstandig YOm Wunsch und Willen 
des Waldbesitzers abhangig ist. In erster Linie ist die Hohe der Ver
zinsung die Folge von forsttechnischen und volkswirtschaftlichen Ver
haltnissen, die zum groBen Teil als gegebene betrachtet werden miissen. 
Grade die Gegenwart und letzte Vergangenheit lehrt dies mit groBer Be. 
stimmtheit. Ein ausschlieBlich auf mathematische Elemente aufgebauter 
forstlicher Betrieb wird immer nur unter bestinlmten Bedingungen 
moglich sein. 

Ziemlich gleichzeitig mit Konig ist auch J. H. v. Thiinen 2, derhe
kannte Landwirt und Nationalokonom, in bezug auf die Ermittelungen 
der Untriebszeit auf Grund der Hohe des Vorrats und seiner Verzinsung 
tatig gewesen. Der dritte Teil seines "Isolierten Staates" behandelt die 
Grundsatze zur Bestimmung der Bodenrenten, der vorteilhaftesten 
Umtriebszeit und des Werts der Holzbestande von verschiedenem Alter 
fiir Kiefernwaldungen. Er berechnete die Massen nach den Ertragen 
seines Gutes Tellow in Mecklenburg. Fiir den Nachweis der Werte stan
den ihm jiingere und altere Bestitnde zur Verfiigung; die iibrigen wurden 
durch Interpolation eingesetzt. 

1 Handbuch der Forstlichen Statik 1871, S. 72. 
2 Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft usw. 3. Auf I. 1875. 
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Da v. Thiinen, der nicht Forstlnann war, die in Betracht kommen
den Verhiiltnisse und MaBnahmen sich nicht in geniigender Weise zu 
eigen machen konnte, da er ferner manche Hypothesen aufstellte, die 
nicht ohne weiteres als zutreffend angesehen werden konnen, so hat er 
i:m Kreise der Forstwirte wenig Beachtung gefunden. Nichtsdesto
weniger sind seine sehr mathematisch gehaltenen Ausfiihrungen wegen 
ihres logischen Aufbaues und ihrer exakten Durchfiihrung von weit
gehendem Interesse. Sie miissen gerade in der Gegenwart, da die Not
wendigkeit einer scharfen Erkenntnis des Zuwachses und der daraus 
hervorgehenden Folgerungenimmer allgemeiner anerkannt wird, beachtet 
werden. 

Die wesentlichsten Folgerungen in bezug auf Bodenreinertrag und 
Umtriebszeit gingen dahin, daB der Hochstbetrag der Bodenrenten bei 
der Kiefer unter den vorliegenden Standortsverhiiltnissen eintritt: 

Ohne Vornahme von Durchforstungen in 42 Jahren mit 44 Werteinheiten, 
bei schwacher Durchforstung in 55 Jahren mit 79 Werteinheiten, 
bei miU3iger " "67,, " 97 " 
bei starker " ,,93 " 135 

Nach diesen Ergebnissen seiner Rechnung fahrt v. Thiinen fort: "Das 
90jahrige Holz liefert aber noch keine starken Balken und keine Sage
blOcke. Betrachten wir nun, was dem langeren Umtrieb in den Weg 
tritt, so finden wir die Ursache davon in dem starken Wachsen der Zin
sen des Bestandeskapitals. Dieses ist nun aber keine unveranderliche 
GroBe; wir konnen es durch groBere Lichtstellung der Bau:me wesent
lich vermindern. Haben aber die Baume durch geschlossenen Stand in 
der Jugend die zu:m Bauholz erforderliche Schaftlange und Astreinheit 
erlangt und kommt es nur darauf an, den Durchmesser zu verstarken, so 
konnen sie jede Lichtstellung ertragen." 1m weiteren Verfolg dieses 
Gedankenganges begab sich v. Thiinen auf das Gebiet der Lichtungen 
und legte seinen Berechnungen verschiedene Bestandesstellungen zu
grunde, die dadurch charakterisiert wurden, daB der Abstand der Stam
me einem gewissen Vielfachen der Stammdurchmesser gleichkam. Eine 
Folge der Lichtungen war eine auBerordentliche Steigerung der Boden
rente. Das Maximum derselben wird erst bei einem zwanzigfachen Ab
stand und bei einer sehr hohen Umtriebszeit erreicht. Die Erweiterung 
des Wachsraumes soll allmahlich erfolgen. 1m Lichtungsbetrieb sieht 
v. Thiinen das beste Mittel, um der Forderung der Wirtschaft an die Ver
zinsung ihres Betriebskapitals zu geniigen und zugleich den Anspriichen 
der Volkswirtschaft gerecht zu werden. 

Stellt man die Theorie der Bestandesdichte in Beziehung zu den 
vorherrschenden MaBnahmen der Praxis, so ergibt sich ein starker 
Gegensatz. Wahrend G.L.Hartig, dereinfluBreichste Vertreter der Forst
wirtschaft, :mit besonderem Nachdruck die Vorschrift gab, daB bei den 
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Durchforstungen, die in zeitlichen Abstanden von 20 Jahren ausgefiihrt 
werden sollten, der obere SchluB des Waldes nie unterbrochen werde, 
sieht v. Thiinen gerade in der stetig vorzunehmenden Raumerweiterung 
der im Bestande verbleibenden Stamme das beste Mittel, um die Wirt
schaft rentabeler zu gestalten. Tatsachlich sind auch im Laufe des 
19. Jahrhunderts namhafte Forstwirte in der Literatur und Praxis als 
Begriinder einer freieren Haltung der Bestande aufgetreten. Es sei 
hier an v. Seebach und Kraft, an G. Wagener und Vogl, an Graf 
v. Reventlow und andere danische Forstwirte, an Homburg und 
W .• Tager, erinnert. 1m Walde legen die Schlage der natiirlichen Ver
jiingung, insbesondere bei Buche und Tanne, die Lichtungsbetriebe 
im Bereich von Eiche und Kiefer, der Vberhaltbetrieb lichtkroniger 
Holzarten, der gepflegte Mittel- und Plenterwald Zeugnis ab von de:m 
EinfluB richtig gefiihrter Lichtungen auf Zuwachs und Rentabilit{l.t. 
In der Folgezeit wird voraussichtlich noch reichlich Veranlassung ge
geben werden, um diesen EinfluB zur Geltung zu bringen. Sobald das 
deutsche Wirtschaftsleben wieder :mehr Ordnung und Stetigkeit zeigt, 
als es in der Gegenwart der Fall ist, wird es sich empfehlen, daB die 
Untersuchungen der Hiebsreife in Verbindung mit der Art und dem 
Grade der Durchforstungen planmaBig in groBerem Umfang zur Durch
fiihrung gelangen. FUr die Versuchs- und Forsteinrichtungsanstalten 
liegt hierin eine reiche Quelle fruchtbarer Arbeit. 

Sechster Abschnitt. 

Die Ermittelung der Abnutzung. 

I. Geschichtliche Entwicklung. 
Die Er;m.ittelung des Ertrags, mit der die Feststellung des ~ahrlichen 

Hiebssatzes verbunden wird, ist eine der allgemeinsten und wichtigsten 
Aufgaben der forstlichen Betriebsregelung. Es treten zwar - nicht nur 
auf den friihesten Stufen der Volkswirtschaft, sondern auch spaterhin, 
bei hoheren Kulturzustanden - noch andere Zwecke hervor, welche bei 
der Regelung des Betriebes zu beachten sind. Aber sobald die Behand
lung der Forsten einen wirtschaftlichen Charakter annimmt und die Be
sorgnis entsteht, daB Mangel an Holz eintreten werde, :miissen auch in 
der Forstwirtschaft die allgemeinen RegeIn der Erzeugung und Ver
teilung der Wirtschaftsgiiter befolgt werden. Sie sind zunachst auf die 
Nachhaltigkeit der Holznutzungen und die Wirtschaftlichkeit der forst
lichen MaBnahmen gerichtet. 

Wegen der Menge der in den deutschen Waldungen vorliegenden 
Standorts- und Bestandesverhaltnisse, der Verschiedenheit der wirt-
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schaftlichen Kulturstufen, der Zunahme der Bevolkerung, der Schwie
rigkeit des Holztransportes und anderer Verhaltnisse waren die Wege, 
welche zu einer planmaBigen Regelung der Nutzung und Bewirtschaftung 
eingeschlagen wurden, sehr verschieden. Bei einem Vergleich der forst
lichen Verhaltnisse wird sich allerdings oft ergeben, daB Wirtschafts
plane, die sich auBerlich sehr verschieden darstellen, im Grunde weit 
mehr Gemeinsames haben, als die auBere Erscheinung vermuten laBt. 

Die wichtigsten Verfahren der Ertragsregelung, die in der Geschichte 
der forstlichen Literatur und Praxis eine Rolle gespielt haben, sind: 
1. die Flachenteilung; 2. die Fachwerksmethoden; 3. die Vorrats- oder 
F ormelmethoden. 

1. Flachenteilung. 

Auf die Flachenteilung wurde bereits im Abschnitt uber die wirt
schaftliche Einteilung Bezug genommen. Der Wald oder die Haupt
teile desselben werden in eine der Umtriebszeit entsprechende Zahl von 
ortlich festzulegenden Schlagen eingeteilt, von denen jiihrlich einer 
genutzt wird. Wenn nicht besondere Grunde zu Abweichungen vor
liegen, erhalten die einzelnen Schlage gleiche Ausdehnung. Mit Ruck
sicht auf die haufig vorherrschenden ungleichmaBigen Verhaltnisse 
machte sich jedoch schon friihzeitig das Bestreben geltend, nicht die 
Flache, sondern den auf ihr zu erwartenden Ertrag gleichmaBig zu ge
stalten. 

Die Flachenteilung ist die iilteste Methode der Ertragsregelung. 
Sie hat vom 16. bis 18. Jahrhundert in Nord- und Siiddeutschland weit
gehende Anwendung gefunden. In den von den Regierungen erlassenen 
Forstordnungen, in den Schriften mancher alten Jager, in den bekannten 
Instruktionen Friedrichs des Gro.6en und in vielen gro.6eren und klei
neren Wirtschaftsgebieten wurde sie angeordnet und ausgefiihrt. Die 
Massen der Schlage konnten meist nach den Ergebnissen vorausgegange
ner Schlage eingeschatzt werden. FUr die Gegenwart hat das Verfahren 
der Flachenteilung, abgesehen von Niederwaldungen, keine Bedeutung. 

Bei einem Ruckblick auf die Entstehung und DurchfUhrung der 
vorliegenden Methode stellen sich der Kritik gUnstige und ungiinstige 
Seiten dar. Zu jenen gehOrt die von den griindlichsten Kennern des 
damaligen Waldes gewonnene "Oberzeugung, daB sie das beste Mittel 
gebildet hat, um den regellosen Plenterbetrieb (das Ausleuchten, plat
zige Hauen), dessen Nachteile vielfach in starken Farben geschildert 
werden, aufzuheben und den schlagweisen Betrieb einzufiihren. Zu
gleich wurden dadurch die Bedingungen fUr einen geregelten Kultur
betrieb geschaffen, dessen Unausfiihrbarkeit im Plenterwald von Beck
mann und anderen Schriftstellern jener Zeit iiberzeugend dargelegt ist. 
FUr den Mittel- und Niederwald mit kurzer Umtriebszeit und regel-

Martin, Geschichtliche Methode. 18 
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maBiger jahrIicher Schlagfiihrung war das Verfahren durchaus geeignet. 
Bei der tJbertragung auf den Hochwald traten jedoch Nachteile her
vor, die seine Anwendung bald einschrankten oder aufhoben. Die we
sentlichsten Mangel sind folgende: 

1. Die Umtriebszeit muB bei der Flachenteilung, die ihre Jahres
schlage dauernd abgrenzt und versteint, als eine nicht zu verandernde 
GroBe angesehen werden. 1m Hochwaldbetrieb ist sie aber eine variable 
GroBe; sie unterIiegt nach Holzart, technischer Behandlung, Wirtschafts. 
zielen und auBeren Einfliissen im Laufe langerer Zeit manchen Abwei. 
chungen, wie aus derGeschichte der Hochwaldungen, in denen Flachen· 
teilungen stattgefunden haben, zu ersehen ist. 

2. Den waldbauIichen Forderungen, die an die Betriebsregelung zu 
stellen sind, kann bei dieser Methode nicht geniigend Rechnung getragen 
werden. Selbst beim regelmaBigen Kahlschlag miissen oft Abweichungen 
von der gleichmaBigen Aneinanderreihung der Schlage stattfinden. 
Noch weniger konnen die kiinstlich abgegrenzten Jahresschlage bei der 
natiirlichen Verjiingung zur Grundlage der Betriebsfiihrung dienen, 
weil hier die gleichzeitig in Angriff zu nehmenden Verjiingungsflii.chen. 
durch die Standorts· und Bestandesverhaltnisse und das Eintreten der 
Samenjahre so bestimmt vorgeschrieben werden, daB kiinstliche Ab. 
grenzungen fiir langere Zeit nicht tunlich sind. Auch andere Riebe 
(Lichtungshiebe, Durchforstungen, Einschlage infolge von Naturschaden) 
bewirken Abweichungen in der GroBe der Abtriebsschlage. 

3. 1m Gebirge mit wechselndem Terrain ist die Bildung gleicher oder 
sachgemaB reduzierter Schlage in bezug auf Form und Zusammen. 
gehOrigkeit der Flachenteile nicht durchfiihrbar. 

In der neueren Forstwirtschaft bleibt die Flachenteilung auf den 
Nieder. und Mittelwald beschrankt. Mit der tJberfiihrung dieser Be· 
triebsarten in den Hochwald schwindet ihre Berechtigung in der Neuzeit 
mehr und mehr. - Auch fiir den Plenterwald bildet die Einteilung in 
Schlage die ortliche Grundlage der Ertragsregelung. 

2. Fachwerk. 
Wer, wie ich, fast ein halbes Jahrhundert in Schriften undAufsatzen, 

in Vorlesungen und auf Lehrausfliigen gegen das Fachwerk Stellung 
genommen und seine Beseitigung befiirwortet hat, muB sich vor allem 
iiber die Ursachen, welche seine Entstehung und lange Erhaltung be· 
wirkt haben, im klaren sein. Das Fachwerk ist von den bedeutendsten 
Begriindern der Forstwirtschaft vertreten worden; es ist in fast allen 
deutschen Staaten, fast wahrend des ganzen 19. Jahrhunderts das herr
schende Verfahren der Betriebsregelung gewesen und es hat auf den 
Znstand der deutschen Forsten und von ihnen aus auf die Waldungen 
anderer Lander bedeutenden EinfluB ausgeiibt. 
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Das Fachwerk ist die Frucht forsttechnischer und volkswirtschaft
licher Erwiigungen. Als die wichtigste Ursache seiner Einfiihrung muB 
die Forderung der Nachhaltigkeit der Nutzungen des Waldes bezeichnet 
werden. Wegen der Unentbehrlichkeit des Nutz- und Brennholzes, der 
Beschranktheit des Absatzes, der Schwierigkeit, Ersatzstoffe ffir Holz 
zu beschaffen und der Belastung der meisten Walder mit Servituten, 
welche den Eingang von Ertragen in jahrlich gleicher Hohe erforderlich 
machten, muBte eine moglichst gleichmaBige Verteilung der Nutzungen 
auf die Jahre oder Perioden der Zukunft angestrebt werden. Insbeson
dere wurden an die Staatswaldungen nach dieser Richtung strenge .An
forderungen gestellt, da die Sorge ffir die Befriedigung des Holzbedarfs 
als eine wichtige Aufgabe der Forstpolitik angesehen wurde. 

Neben der Nachhaltigkeit der Nutzungen war auch die Herstellung 
der raumlichen Ordnung ein wichtiges Ziel ffir die .Anordnungen des 
Fachwerkes. Sie wurde in PreuBen durch die vom Oberlandforstmeister 
v. ReuB im Jahre 1836 erlassene Anleitung zur Betriebsregelung vor
geschrieben, welche von da an bis fast zum Ende des 19. Jahrhunderts 
Geltung gehabt hat. 

Endlich hat das Fachwerk in Verbindung mit der Einteilung der 
Reviere in Wirtschaftsfiguren dem ganzen Betriebe ein groBeres MaB 
von Ordnung und Ubersichtlichkeit gegeben. Die technischen MaB
nahmen der Verjiingung, Kultur und Bestandespflege konnten auf Grund 
der Fachwerksmethode und der systematischen Einteilung in Jagen weit 
besser durchgefiihrt werden, als es sonst moglich gewesen ware. 

Das Fachwerk ist bekanntlich in verschiedenen Arlen zur .Anwen
dung gelangt, die in verschiedenen Teilen Deutschlands neben- und 
nacheinander bestanden haben. Je nachdem auf die periodische Gleich
stellung der Flachen, der Massen oder beider Faktoren das entscheidende 
Gewicht gelegt wurde, sind in den verschiedenen deutschen Staaten und 
in der Literatur Flachen-, Massen- und kombiniertes Fachwerk unter
schieden worden. Wenn hier nur auf das Fachwerk im allgemeinen 
ohne jene Unterscheidung eingegangen wird, so geschieht es deshalb, 
weil unter allen Umstanden bei der Ertragsregelung auf Flache und 
Masse Riicksicht genommen werden muB und weil die Unterschiede 
der einzelnen Arlen des Fachwerks gegeniiber seiner Bedeutung im 
ganzen nur geringfiigig sind. Wichtiger als diese sind die gegensatzlichen 
Richtungen, welche sich ergeben, je nachdem bei der Regelung der 
VerjiingungsfHichen auf eine Zusaromeulegung oder eine Trennung hin
gewirkt wird. Auf diese Unterschiede wurde bereits friiher eingegangen. 

Die Fachwerkmethoden haben in den meisten Landern einer geord
neten Betriebsfiihrung zur Grundlage gedient und dadurch weitgehen
den EinfluB auf die Zustande der deutschen Forsten ausgeiibt. Unter 
den Verhaltnissen der neueren Zeit haben sie jedoch mehr und mehr an 

18* 
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Bedeutung verloren. Gegen alle drei Arlen des Fachwerks ist folgendes 
geltend zu machen: 

1. Das Fachwerk entspricht nicht der wichtigsten For
de rung , die an die Methode der Betriebsregelung gestellt werden muG, 
daB sie sich namlich den waldbaulichen MaBnahmen der Wirtschafts
fiihrung anpaBt und unterordnet. 

Weder bei der natiirlichen noch bei der kiinstlichen Bestandes
begriindung kann sich die Wirtschaftsfiihrung der Forderung des Fach
werks, daB die Verjiingung einer Bestandesabteilung im Laufe einer 
20jahrigen Periode durchgefiihrt werden soli, anpassen. Bei der natiir
lichen Verjiingung ist die Dauer von der ersten Inangriffnahme eines 
Bestandes bis zur definitiven Raumung der Mutterbaume meist langer 
als die 29jahrige Periode des Einrichtungszeitraums. Sie ist abhiingig 
von dem Eintritt der Samenjahre, dem Zustand des Bodens, dem Wert
zuwachs der Stamme, der Entwicklung des Jungwuchses und laBt sich 
deshalb im voraus nicht festsetzen. 

Bei der kiinstlichen Bestandesgriindung scheinen die Verhaltnisse 
fiir das Fachwerk giinstiger zu liegen; es stehen hier seiner Anwendung 
seitens der Natur keine zwingenden Hindernisse entgegen. Aber eine 
Ubereinstimmung zwischen den Forderungen der Wirtschaft und der 
Betriebsregelung findet auch hier nicht statt. Die Regeln der Schlag
fiihrung gehen dahin, daB bei schutzbediirftigen Holzarten die Schlage 
nicht zu breit angelegt, und daB sie allmahlich aneinander gereiht wer
den. Ein neuer Schlag soll erst gefiihrt werden, wenn der vorausgegangene 
gegen die Gefahren der ersten Jugend gesichert ist. mer den Zeitraum, 
der hierzu erforderlich erscheint, lassen sich im voraus fiir langere Zeit 
keine Bestimmungen festsetzen. Tatsachlich erfolgt aber die Schlag
fiihrung in einer groBeren Abteilung meist langsamer, als der Periode 
des Fachwerks entspricht. 

Auch bei den iibrigen Ertragen ergeben sich Gegensatze zwischen 
dem Fachwerk und der Wirtschaftsfiihrung. Die Durchforstungen 
werden bekanntlich jetzt oft so gefiihrt, daB sie in den herrschenden Be
stand eingreifen. Die Massen der Endhiebe werden dadurch vermindert. 
Die Ergebnisse solcher Durchforstungen miissen daher bei der Taxation 
in Rechnung gestellt und auch der wirksamen Kontrolle unterworfen 
werden. Beim Fachwerk finden aber solche unter allen Umstanden zur 
Hauptnutzung zahlende Ertrage, sofern die betreffenden Abteilungen 
spateren Perioden angehoren, in der Regel keinen Ausdruck. 

In noch hoherem Grade als der Durchforstungsbetrieb befindet sich 
der Lichtungsbetrieb zur Ertragsregelung nach dem Fachwerk im Gegen
satz. Scharfe Grenzen zwischen Haubarkeits- und Vornutzungen kon
nen hier noch weniger gezogen werden als bei den Durchforstungen. 
Ein Bestand, der gelichtet und unterbaut wird, gehort nicht einer be-
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stimmten Periode an, wie es beirn. Fachwerk angenommen wird, sondern 
es finden in allen Perioden Hiebe statt, welche bei der Ertragsregelung 
beriicksichtigt werden miissen. 

Endlich bieten auch die Ertrage, die durch zufallige Ereignisse er
folgen, der Anwendung des Fachwerks Schwierigkeiten dar. Sie miissen 
nach MaBgabe der Standorts- und Bestandesverhiiltnisse und unter 
Beriicksichtigung der bisherigen Wirtschaftsergebnisse eingeschatzt 
werden. 1m Fachwerksrahmen ist fiir diese Ertrage kein Raum vor
handen. 

2. Bei Anwendung des Fachwerks wird del' okonomischen Be
deutung des Vorrats nicht geniigend Rechnung getragen. Nach 
der Reinertragslehre, die den Vorrat als Betriebskapital auffaBt, miissen 
die ij,lteren Bestande bei der Ertragsregelung auf ihre Hiebsreife unter
sucht werden. Ihre Leistungsfahigkeit, die im Massen- und Wertzu
wachs ihren Ausdruck findet, ist der entscheidende Faktor fiir den Gang 
der Nutzung und die Hohe des Etats. Einer Vereinigung des Fachwerks 
mit der Reinertragslehre, welche eine Verzinsung des Vorrats verlangt, 
stehen deshalb unter unregelmaJ3igen Verhaltnissen groJ3e, auf prin
zipiellen Gegensatzen beruhende Schwierigkeiten entgegen. 

3. Zur Begriindung der Nachhaltigkeit ist das Fachwerk 
nich t erforderlich. Wenn man bei IOOjahriger Umtriebszeit ein Fiinftel, 
bei 120jahriger ein Sechstel der ganzen Flache der ersten 20jahrigen 
Periode zuweist und fiir die iibrigen vier Fiinftel oder fiinf Sechstel die 
ihrem Alter entsprechende wirtschaftliche Behandlung vorschreibt, so 
darf man erwarten, daB den Anspriichen der zukiinftigen Generation 
Geniige geleistet wird, wenn anders Kultur und Bestandespflege in der 
rechten Weise vollzogen werden. Eine Gleichstellung der jahrlichen 
oder periodischen Ertrage in dem Sinne, wie sie irn. vorigen Jahrhundert 
von den meisten leitenden Forstwirten vertreten wurde, hat in der Neu
zeit infolge der allgemeinen volkswirtschaftlichen Entwicklung fiir das 
einzelne Forstrevier nach Aufhebung der Servituten, Einfiihrung von 
Ersatzstoffen, Eingreifen des Handels usw. sehr verloren. 

4. Auch fiir den Nachweis der Hiebsfolge ist das Fachwerk nicht 
erforderlich. Die Hiebsziige, die als eine Reihe von Periodenflachen 
dargestellt wurden, waren meist zu lang. Auf die Sicherheit der Bestande 
gegen Sturmschaden ist durch andere Mittel mehr eingewirkt worden, 
als durch die Anordnung der Perioden. In der Herstellung und Begren
zung der Wirtschaftsfiguren durch geniigend breite Gestelle, an deren 
Randem sich sturmfeste Mantel bilden konnen, und in der Regelung der 
Hiebsfolge sind die besten Mittel zum Schutz gegen Sturm gegeben. 
Das Ideal der Einrichtung geht dahin, daB jede Abteilung fiir sich be
wirtschaftet werden kann oder daB sie mit nur einer anderen zu einem 
Hiebszug vereinigt wird. Was weiter zu geschehen hat, um die Bestande 
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zu schiitzen und geniigende Anhiebsflachen zu schaffen, kann aus der 
Lagerung der Altersklassen am besten erkannt werden. Die Bestandes
karten, welche diese darstellen, sind zur Begriindung der .Anlage von 
Loshieben und Umhauungen besser geeignet als Periodeuzahlen. 

3. Die Vorratsmethoden. 

Wahrend die Fachwerkmethoden das gauze 19. Jahrhundert hin
durch in fast allen deutschen Staaten herrschend gewesen sind, haben 
die Vorratsmethoden in der groBen Praxis fast nirgends Anwendung 
gefunden. Man nennt sie Vorrats- oder Normalvorratsmethoden, weil 
bei ihnen die Herstellung des normalen Vorrats1 einen wichtigen Be
stimmungsgrund fiir die Feststellung des Abnutzungssatzes bildet. Da 
dieser auf dem Wege der Rechnung, unter Zugrundelegung einer Formel 
ermittelt wird, werden sie auch Formelmethoden genannt. 

Die Elemente fiir den Nachweis des Hiebsatzes bilden Vorrat (v) 
und Zuwachs (z). Die Berechnung von v erfolgt entweder aus dem Pro
dukt von Haubarkeitsdurchschnittszuwachs und Alter oder nach Er
tragstafeln. Das Bestreben bei der Einrichtung nach den Vorrats
methoden geht dahin, einen normalen Zustand herzustellen, der durch 
das Vorhandensein des normalen Vorrats (nv) und des normalen Zu
wachses (nz) charakterisiert wird. Diesen normalen GroBen solI der 
wirkliche Vorrat (nv) moglichst nahegebracht werden. 

Die wichtigsten hierher gehorigen Methoden, die in den Lehrbiichem 
der Forsteinrichtung ausfiihrlich behandelt werden, sind die osterrei
chische Kameraltaxation, die Verfahren von K. Heyer, Karl, Hundes
hagen und Breymann. Sie haben durch die wissenschaftliche Begriin
dung der von ihnen vertretenen Gedanken noch immer Bedeutung. 

Da auf die bleibende Grundlage der Etatsbegriindung, Zuwachs und 
Vorrat, im nachfolgenden (unter II. diesesAbschnitts) Bezug genommen 
wird, so nehme ich hier von einer weiteren Besprechung der einzelnen 
Methoden Abstand. FUr eine allgemeine Auffassung derselben ist fol
gendes zu bemerken: 

AIle Vorratsmethoden leiden an dem Fehler, daB in den Formeln, 
die sie aufsteUen, lediglich die mathematischen Beziehungen von Zu
wachs und Vorrat nachgewiesen werden, wahrend haufig die Beschaffen
heit der Bestande und wirtschaftliche Verhaltnisse, die nicht in mathe
matische Form gebracht werden Mnnen, fiir den Etat 'viel wichtiger 
sind. Auch bei gleicher Hohe des Vorrats konnen sich je nach seiner 
Zusammensetzung - wenn er z. B. einerseits aus Altholzem und Jung
wuchs, andrerseits aus Mittelliolzern besteht - in der Praxis sehr ver
schiedene Folgerungen fUr die Hohe der Abnutzung ergeben. Von 

1 VgI. den 3. Abscbnitt (Waldkapital). 
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Bedeutung fUr die praktische Behandlung des Gegenstandes bleibt ferner 
der Umstand, daB eine Begriindung d~s Normalzustandes, wie sie zur 
zahlenmaBigen Durchfiihrung erforderlich ist, seither nicht hat gegeben 
werden kounen. Der Normalzustand ist nicht nur von der Umtriebszeit, 
sondern auch von dem Grade der Bestandesdichte wahrend der verschie
denen Altersstufen abhagnig. Keiner Ertragstafel kann Allgemeingiil
tigkeit zugesprochen werden, so daB man sie als Norm in dieser Hinsicht 
ansehen dfirfte. Neben objektiven sind auch subjektive Bestimmungs
griinde von EinfluB. Nur innerhalb gewisser Grenzen und unter gewissen 
Voraussetzungen laBt sich dem Begriff des Normalen zahlenmaBig Aus
druck geben, 

Um aber die Stellung der hervorragendsten und ffir die Entwicklung 
der deutschen Forstwirtschaft einfluBreichsten der genannten Forst
wirte gehorig zu wiirdigen, darf man nicht verkennen, daB die meisten 
derselben ihre Auffassung iiber die Bestimmung des Hiebsatzes nicht in 
dem Sinne, wie ein Schiiler seine Rechnungsexempellost, angewandt 
wissen wollte. FUr K. Heyer! ist die Begriindung sehr charakteristisch, 
die er der Aufstellung der nach ihm benannten Formel folgen laBt. Er 
schreibt in seiner Ertragsrechnung: "In diesen einfachen Grundziigen 
erblicke man nur den arithmetischen Nachweis der RegeIn zur Herstel
lung und Sicherung des Normalzustandes im allgemeinen, also keines
wegs die Moglichkeit einer jederzeitigen strengen Durchfiihrung dieser 
Verfahren in allen Fallen und glaube iiberhaupt nicht, daB die praktische 
Etatsordnung mit gutem Erfolg in die engen Grenzen einer mathemati
schen Formel sich einzwangen lasse." Hundeshagens hervorragende Be
deutung ffir die forstliche Betriebslehre liegt weit mehr in der natur
wissenschaftlichen, okonomischen und forsttechnischen Begriindung 
des gesamten Forstwesens, als in der Aufstellung und Anwendung der 
nach ihril genannten Formel. 

Ein weiterer Mangel der meisten Vorratsmethoden besteht darin, 
daB die Berechnungen auf die Endertrage beschrankt bleiben. Auf den
jenigen Teil des Ertrags, welcher periodisch aus den Bestanden ausschei
det, wird keine Riicksicht genommen. Dieser Teil des Ertrags nimmt 
a ber mit dem Fortschritt der wirtschaftlichen Verhaltnisse durch Regel. 
maBigkeit der Begriindung und Pflege, mit der Ausbreitung des Absatzes, 
der Erweiterung der Transportmittel und dem Eingreifen des Handels 
zu und muB deshalb bei der Etatsbegriindung gebiihrend beriicksichtigt 
werden. 

Gagen einzeIne Vorratsmethoden ist endlich geltend zu machen, 
daB ihre Vertreter keine spezie1len Wirtschaftsplane aufgestellt wissen 
oder diesen nicht die ihnen gebiihrende Bedeutung zuerkennen wollten. 

1 Die Waldertragsregelung, 3. Aufl., S.216. 
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Solche sind aber zur Begriindung des Hiebssatzes und aUer damit zu
sammenhangenden Rechnungen und Nachweise unerIaBlich, wenn 
diese nicht allgemein und schematisch gehalten werden soIl. 

Trotzdem aus den vorliegenden Griinden eine unmittelbare Anwen
dung del' Vorrats- und Formelmethoden im Sinne ihrer Autoren in den 
meisten groBen Forstbezirken nicht moglich iat, gebiihrt diesen doch das 
Verdienst, daB sie die wichtigsten Begriffe und Ziele der Ertragsregelung 
erkannt und festgesteUt, daB sie insbesondere die forsttechnische und 
okonomische Bedeutung des Vorrats und Zuwachses hervorgehoben 
haben. Der Normalzustand, den sie begriinden, kann zwar nie verwirk
licht werden; die ihm eigentfimlichen Gedanken werden aber stets 
Beachtung erfordern. 

II. Bleibende Grundlagen. 
Den allgemeinsten Bestimmungsgrund fiir die Rohe der Abnutzung 

bildet der Zuwachs. Wenn keine besonderen Griinde vorliegen, welche 
Abweichungen nach der einen odeI' anderen Richtung begriinden, so soIl 
gerade der Zuwachs, nicht mehr und nicht weniger, an Rolzmasse genutzt 
werden. Ursachen zu Abweichungen liegen aber fast immer VOl'. Zu
nachst durch schadliche Einwirkungen del' organischen und anorga
nischen Natur. Da sie fast nie mit Bestimmtheit vorausgesehen werden 
konnen, so tragt man der Moglichkeit odeI' Wahrscheinlichkeit ihres 
Eintretens dadurch Rechnung, daB man bei den Ertragsschatzungen 
nicht normale, sondern mittlere, sachgemaB reduzierte Satze zugrunde 
legt. 

Von groBerer und aUgemeinerer Bedeutung fiir den Grad der Ab
nutzung ist der Zustand des Rolzvorratskapitals. Der Forsteinrichter 
soIl bestrebt sein, dasselbe auf einen normalen Zustand zu bringen. Dies 
geschieht dadurch, daB, wenn der wirkliche Vorrat groBer ist als der 
normale, mehr als der Zuwacbs genutzt wird; im entgegengesetzten 
FaIle weniger. 

1. Zuwachs. 
Bi olle y beginnt seine Schrift iiber Forsteinrichtung mit den Worten: 

"Rolzerzeugung! Dies Wort umschlieBt die ganze Aufgabe des Forst
mannes; ihm sollte sein ganzes Streben und Schaffen gelten." In 
diesem Grundsatz konnen sich fast aUe Zweige und Richtungen der 
Forstwirtschaft vereinigen. In unmittelbarem Abhangigkeitsverhaltnis 
steht er zu Bodenkunde und Standortslehre. Seine Bildung wird durch 
die pflanzenphysiologischen Gesetze bestimmt, durch die alles organische 
Leben Gestalt gewinnt. AIle waldbaulichen MaBnahmen sind auf ibn 
von EinfluB. In der Ertragsregelung bildet der Zuwachs die wichtigste 
Grundlage del' Abnutzung. 
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Auf Einzelheiten in der seitherigen Behandlung des Stoffes kann 
hier wegen Mangels an Zeit und Raum nicht eingegangen werden; nur 
auf die einflu.Breichsten Begriinder der neueren Forstwirtschaft sei 
kurz hingewiesen. G. L. Hartig ftigte der Abschatzungsinstruktion 
von 1819 einen Abschnitt tiber die Untersuchung des Zuwachses ein, 
in welchem einerseits (in alteren Bestanden) die Bedeutung der Jahr
ringbreite hervorgehoben, andererseits (in mittleren und jiingeren Be
standen) die Ausfiihrung von Zuwachsuntersuchungen auf Probe
flachen angeordnet wurde. Mehr noch als Hartig hat H. Cotta die 
Forstwirtschaft auf dem vorliegenden Gebiete befruchtet. Er fiihrte 
aus, da.B fiir die Schatzung eines Waldes die Kenntnis des Zuwachses 
eine ebenso unentbehrliche Bedingung sei, wie die Ermittlung der 
Massen. Beide Operationen sollen gleichzeitig ausgefiihrt werden. Bei 
den weiteren Erorterungen kOllllllt er jedoch zu dem Schlu.B, da.B der 
Zuwachs in feste RegeIn und mathematische FormeIn von allgemeiner 
Giiltigkeit nicht gefa.Bt werden kOnne. Man diirfe sich nicht verhehlen, 
da.B aIle Berechnungen nur dazu fiihrten, uns der Wahrheit zu nahern, 
ohne sie jemals zu erreichen. In diesen Worten liegt die Erklarung fiir 
Cottas fortschreitende Entwicklung, die dahin ging, da.B er mit zu
nehmender Einsicht und Erfahrung bei der Betriebsregelung mehr Wert 
auf die Flache und die raumliche Ordnung legte, als auf eine genaue 
Ermittlung der Masse und des Hiebsatzes, der ja in jeder Zeit nach 
den Erfahrungen der Wirtschaft berichtigt werden kann. 

In weit starkerem Ma.Be als Cotta hat sich Pfeil l gegen scharfe 
Zuwachsberechnungen, sofern damit der Anspruch auf allgemeine An
wendung erhoben wird, ausgesprochen. Gema.B seiner bekannten Rich
tung, da.B in der Forstwirtschaft stets die besonderen, ortlichen Ver
haltnisse zu beriicksichtigen seien, richtet sich Pfeil gegen aIle Be
strebungen, die dahin zielen, exakte Nachweise tiber den Zuwachs in 
Anlehnung an FormeIn zu geben. Er trat damit namentlich den Ver
tretern der Vorratsmethoden auf das entschiedenste entgegen. 

Um ein zutreffendes Urteil tiber Hohe und Verlauf des Zuwachses 
zu gewinnen, mu.B man einmal auf den Gesamtzuwachs eingehen, sodann 
die Verteilung desselben zwischen End- und Vornutzung der Erorterung 
unterziehen. 

a) Der Gesamtzuwachs. 

Wenn der Zuwachs auf Grund positiver Untersuchung durch Messung 
der Durchmesser und Hohen geeigneter Probestalllllle ermittelt wird, 
so ist das Ergebnis derselben der gesamte laufende Zuwachs, der stets 
den ganzen, auf Haupt- und Nebenbestand sich erstreckenden Zuwachs 
einer bestillllllten Zeit umfa.Bt. Gegenstand der Nutzungen ist aber nicht 

1 Kritisohe Blatter, 41. Band. 
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der laufendeZuwachs einzelner Jahre, sondern derZuwachs allerAlters
stufen einer Betriebsklasse oder eines anderen Verbandes. Indem man 
den Zuwachs derselben zusammenfaBt und das Ergebnis auf die Flachen
und Zeiteinheit repartiert, ergibt sich der auf diese entfallende Durch
schnittszuwachs, und dieser ist es, welcher der zulassigen GBsamt
abnutzung, wenigstens im Prinzip, den richtigsten Ausdruck gibt. 

Die forstlichen Versuchsanstalten haben zwar seit einem halben 
Jahrhundert die verschiedenen Seiten des Zuwachses, die hier angedeutet 
wurden, griindlich bearbeitet. Aber in die Praxis del' Forsteinrichtung 
sind die Folgerungen, die sich hieraus ergeben, noch nicht geniigend ein
gedrungen, was haufig zur Erschwerung del' Verstandigung AnlaB ge
geben hat. Anstatt vieleI' Beispiele del' groBen Praxis, die del' Kritik 
Stoff darbieten, will ich hier nur einige wenige, die mich unmittelbar 
beriihrt haben, hervorheben. 

1. In del' Oberforsterei Jesberg, die ich von 1881 bis 1893 verwaltete, 
habe ich 7 Jahre hindurch den 5-6fachen Etat an Vornutzung ein
geschlagen. Fiir die preuBischen Staatsforsten war damals die Be
stimmung getroffen, daB die wirksame Kontrolle auf die Haubarkeits
nutzung beschrankt bleiben sollte. Nie ist eine ministerielle Verfiigung 
von jungen, durchforstungsfreudigen Oberforstern lebhafter begriiBt 
worden, als die vorliegende. Die Hemmung, welche friiher dem Wirt
schafter bei del' Ausfiihrung del' Durchforstungen auferlegt war, wurde 
mit einem Male aufgehoben. Aber daB die hiermit verbundene starke 
Uberschreitung des Etats und des Zuwachses nicht richtig sei und auf lange 
Dauer nicht aufrechterhalten werden konne, ist mir schon damals nicht 
zweifelhaft gewesen. 

2. In manchen Zeitschriften wurde in del' neueren Zeit hervor
gehoben, daB die in Sachsen eine Reihe von Jahren hindurch erfolgten 
Nutzungen den Zuwachs iiberschritten hatten. Legt man aber die 
sachsische Ertragsstatistik und die preuBischen Ertragstafeln einer 
dahingehenden kritischen Vergleichung zugrunde, so erhalt eine solche 
Ansicht keine Bestatigung. Die durchschnittliche jahrliche Abnutzung 
auf einen Hektar Holzbodenflache in Sachsen hat betragen in den 
Jahrzehnten 

1864--73 1874--83 1884--93 1894--03 1904--13 1914--23 
Derbholz .. 4,28 4,72 4,88 5,03 5,11 3,72 fro 
Gesarotroasse 5,18 5,98 6,03 6,05 5,96 4,38 fro 

Fiir die in Sachsen weitaus vorherrschende Holzart (Fichte) ist auf 
IV. Standortsklasse der Durchschnittszuwachs nach den Ertragstafeln 
von Schwappach fiir 

,It = 

an Derbholz ... 
" Gesarotroasse 

80 
5,4 
7,8 

90 
5,7 
7,9 

100 
5,9 
8,0 

110 
6,0 fro 
7,9 fro 
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Hiemach bleibt die tatsachliche Nutzung gegen die Satze der IV. Stand" 
ortsklasse noch erheblich zurUck. Die Unterstellung einer Vberschreitung 
der Abnutzung kann sich bei dem vorliegenden Bestandeszustand nicht 
auf die gesamte Nutzung erstrecken. Sie hat ihren Grund vielmehr 
darin, daB wohl die Endnutzungen zu stark gefiihrt worden sind, wo
gegen die v.omutzungen dem jetzigen Stand der Forstwirtschaft nicht 
voll gen~ haben. 

3. Als MeHler im Jahre 1920 in der Zeitschrift fiir Forst- und 
Jagdwesen seinen Artikel iiber Kieferndauerwaldwirtschaft niederlegte, 
wurde in bezug auf die Zeit vor 1884 ein Zuwachs von 2,2 fm fiir 1 Jahr 
und 1 ha berechnet. FUr die Jahre von 1884 bis 1913 betrug derselbe 
6,3 fm. Darnach schlen es, als habe sich der Zuwachs der neuen gegen 
die friihere Wirtschaft reichlich verdoppelt. Aber auch hler wird der 
Hauptgrund des gestiegenen Ertrags darin zu suchen sein, daB unter 
den Verhaltnissen der friiheren Zeit die Durchforstungen nur unvoll
kommen ausgefiihrt werden konnten, wahrend unter der standigen 
Aufsicht des jetzigen Besitzers eine auf das ganze Revier beziigliche 
Bestandespflege eingesetzt hat. 

4. Wenn man Gelegenheit hat, die Betriebswerke verschiedener 
Staaten mit Bezug auf den vorliegenden Gegenstand einer vergleichenden 
Untersuchung zu unterziehen, so gelangt man zu der Ansicht, daB die 
Zuwachsnachweise meist beschrankt sind auf die Bestande, welche im 
nachsten Wirtschaftszeitraum zur Verjiingung herangezogen werden 
sollen. Nur in Baden wurde schon in der Dienstweisung von 1912 und 
spater in der von 1924 die Bestimmung getroffen, daB der Zuwachs 
zwecks Bonitierung in Hochwaldungen als durchschnittlicher Gesamt
zuwachs auf Grund der Bestandesmittelhohe und des Wirtschaftsalters 
nach den Ertragstafeln in Ansatz zu bringen sei. GewiB ist der Zuwachs 
der in der nachsten Periode zu verjiingenden Bestande fiir viele Auf
gaben der Forsteinrichtung, insbesondere die Frage der Hiebsreife, die 
Wahl der Holzarten, die Art der Bestandesbegriindung u. a., von be. 
sonderer Bedeutung. Aber der Zuwachs, der fiir den Etat bestimmend 
sein soIl, ist nicht der Zuwachs einzelner Bestande oder Altersklassen, 
sondem der Zuwachs eines ganzen Revieres. 

Wenn auch die Ansicht Cottas, daB der Zuwachs nicht mit mathe
matischer Scharfe berechnet werden kann, noch immer Geltung hat und 
stets behalten wird, so ist doch die von ibm aufgestellte Forderung zu 
beachten, daB wir uns der Wahrheit, wenn sie auch nicht erreicht wird, 
moglichst nahem sollen. Mit der Schatzung der Massen soli auch eine 
solche des Zuwachses vorgenommen werden. Wie die Verhaltnisse auch 
liegen mogen, die betreffenden Untersuchungen haben sich auf den 
gesamten Zuwachs zu erstrecken. Strenggenommen haben sich diese 
auch auf das Reisholz zu beziehen. Da dies aber bei regelmaBigem Hoch-
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wald in Prozenten des Derbholzes zugesetzt werden kann, so wird es 
haufig ffir die Ertragsregelung geniigen, daB sie auf das Derbholz be
schrankt wird. 

b) Haubarkeit8-DurchschniUszuwachs. 
Trotzdem der Gesamtzuwachs Grundlage und MaBstab des Eill

schlags ist, hat die forstliche Praxis zu jeder Zeit Wert darauf gelegt, 
die Nutzungell gemaB ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und der Zeit 
ihres Eingangs getrennt zu halten, und zwar derart, daB derjenige T~il 
des Ertrags, welcher auf die Endnutzung entfallt, von denjenigen ge
sondert wird, welcher im Wege der Durchforstung entnommen wird. 
Eine scharfe Trennung dieser beiden Teile des Ertrags, denen auch del' 
Zuwachs entspricht, ist allerdings nicht immer moglich. Es gibt, wie 
an anderer Stelle hervorgehoben wurde, viele Nutzungen, deren Zu
gehorigkeit zu dem einen oder anderen Teile nicht mit Sicherheit er
wiesen werden kann. Dahin gehoren insbesondere krii.ftige Durch
forstungen in alteren Bestanden, Lichtungshiebe in Kiefem und Eichen, 
die unterbaut werden sollen, starkere Einschlage infolge von Natur
schaden u. a. 

Die Einschlage in Bestanden, welche im nachsten Wirtschaftszeit
raum zur Verjiingung herangezogen werden sollen, verlangen in bezug 
auf die auszufiihrenden forsttechnischen MaBnahmen eine eingehendere 
Behandlung als solche, die nur durchforstet werden. Aber in bezug auf 
die Zuwachsberechnung ist dies nicht entscheidend; in jedem FaIle soli 
der volle Zuwachs nachgewiesen werden. Unter K. Heyers EinfluB hat 
sich in weiten Kreisen die Ansicht gebildet, man brauche bei Unter
suchungen von Bestanden nur die Endertrage, die von ihnen zu erwarten 
sind, zu beriicksichtigen. Heyer l schreibt: "Da die Bestande erst im 
Haubarkeitsalter genutzt werden, so hangt deren Fahigkeit, einen vor
ausbestimmten Ertrag zu liefem, nicht von dem gegenwartigen sondern 
von dem auf die Haubarkeit bezogenen Zuwachs abo Es muB daher ffir 
die Zwecke der Ertragsregelung, sowohl der normale, wie der wirkliche 
Zuwachs, "als Haubarkeits-Durchschnittszuwachs veranschIagt werden". 
Die Vorrats- und Zuwachsnachweise gestalten sich bei diesem Verfahren 
sehr einfach. Wenn die Endertrage gegeben sind, wird der Zuwachs 
als jahrlich gleichbleibende GroBe eingesetzt. Entsprechendes gilt auch 
ffir den Vorrat. Auf die Vomahme von positiven Untersuchungen hat 
dies Verfahren hemmend eingewirkt. Indessen der Haubarkeits
Durchschnittszuwachs wird die Herrschaft, die er friiher bei vielen 
Methoden der Ertragsregelung gehabt hat, voraussichtlich nicht be
haupten konnen. Mit der Richtung, welche auf dem Gebiete der Be
standeserziehung schon jetzt maBgebend ist und in Zukunft voraus-

1 Waldertragsregelung, 3. Auf}. § 15 
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sichtlich an Bedeutung gewinnen wird, laBt sich ein solcher Standpunkt 
nicht vereinbaren. Die allmahlichen "Obergange zwischen den Stammen 
des Haupt- und Nebenbestandes, die krMtigen Durchforstungen, wie sie 
jetzt in guten Wirtschaften haufig a.usgefiihrt werden, die Lichtungen 
und Nachlichtungen, welche in unterbauten Bestanden in verschiedenem 
Alter vorzunehmen sind, der "Oberhalt von Wertstammen, die Un
bestimmtheit der Zeit der Hiebsreife - aIle diese und andere Verhaltnisse 
und MaBnahmen, welche in der neueren Literatur und Praxis geltend 
gemacht und ausgefiihrt worden sind, nehmen demHaubarkeits-Durch
schnittszuwachs die Bestimmtheit, die vorliegen muB, um ihn als MaB
stab des Hiebsatzes geeignet erscheinen zu lassen. Wie sehr, ganz ab
gesehen von allen wirtschaftlichen Besonderheiten, die subjektive Auf
fassung des Forsteinrichters auf den Haubarkeits-Durchschnittszuwachs 
yon EinfluB ist, ergibt sich aus den yorliegenden Ertragstafeln. Wahrend 
sich der Durchschnittszuwachs an Gesamtmasse (0 d z) sehr gleichmaBig 
verhalt, zeigt der Haubarkeits-Durchschnittszuwachs (H dz) namentlich 
bei starken Durchforstungen eine bedeutende Abnahme. Als Beispiele 
seien hier nur die Zuwachsangaben einiger Tafeln von Schwappach 
hervorgehoben: 

Holzart Buche. Tafeln von 1911. II. Standortsklasse. 
u = 80 100 120 140 

Hdz Tafel A 3,5 3,3 3,1 2,8 fro Derbholz 
B 4,5 4,3 4,2 3,9 fro 

Gdz Tafel A 6,9 7,6 8,0 8,1 fro 
" B 6,4 6,6 6,7 6,7 fro 
" 

Holzart Fichte. II. Standortsklasse. 
u = 60 80 100 120 

Hdz Tafel 1890 8,4 8,4 8,0 7,6 fro Derbholz 
1902 6,8 6,8 6,1 5,2 fro " 

Gdz Tafel 1890 9,8 10,6 10,5 10,1 fro 
1902 8,7 10,3 10,6 10,4 fro 

" 
Holzart Kiefer. II. Standortsklasse. 

u = 60 80 100 120 140 
Hdz Tafel 1908 4,4 4,0 3,6 3,1 2,6 fro Derbholz 
Gdz Tafel 1908 6,4 6,5 6,4 6,1 5,6 fro 

Buche und Fichte zeigen hiernach ein sehr gleichmaBiges Verhalten 
in bezug auf ihre Zuwachsleistung an Gesamtmasse, wie es auch den 
Grundbedingungen der Zuwachsbildung durchaus entspricht. Bei der 
Kiefer ergeben sich allerdings mit zunehmendem Alter auch fiir den 
Durchschnittszuwachs an Gesamtmasse negative Wirkungen. Auf ge
ringen Standorten und fiir schlechtwiichsige Bestande fiihrt diese Tat
sache zu niedrigen Umtriebszeiten. Fiir Bestande, die zu gutem Schneide
holz erzogen werden konnen, ist es aber Regel, daB die Kiefer mit der 
Buche oder einer anderen Schattenholzart unterbaut wird. Hierdurch 
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ist die Moglichkeit geboten, den vereinigten Forderungen der Starkholz
erzeugung und der Erhaltung des Bodens im guten Zustand gerecht zu 
werden. 

c) Der auf die V ornutzungen entfallende Zuwachs. 
Die Urteile iiber das Verhaltnis, in welchem die auf die Vornutzungen 

entfallenden Zuwachsanteile zum Gesamtzuwachs und demgemiiB auch 
die Durchforstungsertrage ZUlli Gesamtertrag stehen, werden die deut
schen Forstwirte in Zukunft voraussichtlich weit mehr beschaftigen, als 
es seither der Fall gewesen ist. Friiher, bei einer extensiven, oft ziem
lich regellos betriebenen Wirtschaft, waren die Bedingungen fUr einen 
geregelten Durchforstungsbetrieb gar nicht vorhanden; noch weniger 
konnte seinen Ertragen zahlenmaBiger Ausdruck gegeben werden. Auch 
nach der Begriindung einer geordneten Fortswirtschaft konnten die Er
trage aus den Durchforstungen nicht mit der erforderlichen Bestimmt
heit nachgewiesen und in die Praxis eingefiihrt werden. Bei der wald
baulichen Lehre von G. L. Hartig, daB die Durchforstungen mit 40 
oder 50 Jahren beginnen, nur aIle 20 Jahre wiederholt und so ge
fiihrt werden sollten, daB der obere ScbluB des Waldes nicht unter
brochen wurde, muBten die Durchforstungsertrage sehr niedrig bleiben. 
Auch in der Neuzeit sind die Verhaltnisse, durch welche die Durch
forstungsertrage geregelt werden, noch nicht geniigend in die Praxis 
eingedrungen. Vielfach begniigt man sich mit einem Nachweis der 
Flachenabnutzung, obwohl gute Bestande oft das Mehrfache an Ertragen 
leisten wie mangelhafte auf gleichem Standort. 

Um die Ertrage der Durcbforstungen im nachsten Wirtschafts
zeitraum zablenmaBig zu erfassen, erscheint es zunachst angezeigt, daB 
sie an Ort und Stelle, bei den Bestandesbeschreibungen eingescbatzt 
werden. Dies hat die Folge, daB sich der Taxator ein griindlicheres 
Urteil iiber die Beschaffenheit der Bestande bilden muB, als es gescbieht, 
wenn nur einzelne Faktoren (Hohe, Bodenzustand u. a.) in den Be
schreibungen angegeben werden. Neben solchen auf einzelne Bestande 
gerichteten Arbeiten ist es aber auch erwiinscht, daB iiber den Durch
forstungsbetrieb ganzer Reviere und groBerer Wirtschaftsgebiete ein
gehende Gutachten fUr die Hauptholzarten in reinen und gemischten 
Bestanden gegeben werden. 

Eine sehr wertvolle Hille fUr die Ertragsschatzung der Durch
forstungen bieten die Ertragstafeln dar. Seitdem im Jahre 1872 der 
Verein der forstlichen Versuchsanstalten gegriindet war, sind von den 
Vertretern des Versuchswesens in Nord- und Siiddeutscbland umfang
reiche Arbeiten iiber Zuwachs und Ertrag in Angriff genommen und 
durchgefUhrt worden. 

Nach dem Arbeitsplan fUr die Aufstellung von Holzertragstafeln von 
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1874 hat sich die Erhebung von Masse und Zuwachs auf moglichst 
normale und gleichartige Bestande zu erstrecken. Zur Erhebung der 
Masse wird in der Regel das Probestanunverfahren angewandt. Bei 
demselben werden nach Ausscheidung und Aufarbeitung des im Wege 
der Durchforstung zu entnehmenden Nebenbestands Stammklassen (in 
der Regel 5) mit gleichen Stammzahlen gebildet und der genaueren 
Untersuchung unterworfen. 

Die erste Holzart, welche von den Vertretern der Versuchsanstalten 
zu Untersuchung von Masse und Zuwachs herangezogen wurde, war die 
Fichte. Die auf sie bezuglichen Arbeiten von Baur und Kunze gaben 
nur den auf den Haubarkeitsertrag entfallenden Teil des Zuwachses an. 
Die spater aufgestellten Fichtenertragstafeln enthielten aber neben den 
Haubarkeitsertragen auch die ausscheidenden Massen und den Gesamt
zuwachs. Wie bei der Fichte so wurden auch ffir Kiefer, Buche, Tanne, 
spater auch Eiche und ErIe vollstandige Ertragstafeln aufgestellt, so 
daB solche jetzt ffir die wichtigsten bestandbildenden deutschen Holz
arten vorliegen. Auch die Vertreter des Versuchswesens anderer Staaten, 
namentlich Osterreichs und der Schweiz, haben durch Aufstellung von 
Ertragstafeln an den Fortschritten dieses wichtigen Gebiets der Forst
wirtschaft mitgewirkt. Auch unabhangig vom Zwecke vollstandiger 
Ertragstafeln haben die Vertreter des Versuchswesens und andere Fach
genossen sich der Untersuchung des Zuwachses gewidmet. Aus der 
neuesten Zeit ist in dieser Beziehung insbesondere die Arbeitsgemein
schaft ffir Zuwachsforderung zu erwahnen. 

Die Tafeln von Schwappach bezeichnen namentlich deshalb einen 
bedeutsamen Fortschritt ffir die Geschichte der Betriebsregelung, weil 
aus ihnen die Verteilung des Zuwachses auf Haubarkeits- und Vorertrag 
hervorgeht. Den Tafeln von 1890 lagen Bestande mit maBigen Durch
forstungsgraden, denen von 1902 solche mit starken Durchforstungs
graden bzw. auch mit freierer Durchforstungsart zugrunde. Der Zuwachs 
bzw. Ertrag gestaltete sich ffir Fichte auf II. Standortsklasse bei u = 100 
folgendermaBen: 

Haubarkeits- Summe der 1m 
Ertragstafeln ertrag Vorertrage Ganzen 

von 1890 800 250 1050 fm Derbholz 
" 1902 606 453 1059 fm " 

Hiernach zeigen die beiden Ertragstafeln in ihren Endzahlen eine auBer
ordent.liche GleichmaBigkeit, die in konkreten Fallen oft nicht zutrifft, 
aber doch die Tatsache zum Ausdruck bringt, daB bei maBigen und 
starken Durchforstungen die Zuwachs erzeugenden Organe, deren Um
fang durch regelmaBige Kegeloberflachen dargestellt werden konnen, 
in beiden Fallen auf der FIacheneinheit nur wenig differieren. Viele 
andere Zuwachsnachweisungen lassen ahnliches erkennen. Die von 
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Schwappach ffir die Buche aufgestellten Ertragstafeln wurden nach 
der Art des Kronenschlusses getrennt gehalten. Es wurden unterschieden 
Tafel A, Bestande mit lockerem SchluB, und Tafel B, Bestande mit 
gewohnlichem SchluB. Zufolge der Fahigkeit der Buche, auf jede Er
weiterung des Wachsraums sofort zu reagieren, ergaben sich fur u = 140 
folgende Zahlen auf II. Standortsklasse : 

Endertrag Summe der 
Vorertrage 

744 

1m Ganzen 

Tafel A 
Tafel B 

395 
547 386 

1139 fm Derbholz 
933fm 

Aus der neuesten Zeit sind die Ertragstafeln von Gehrhardt in der 
vorliegenden Richtung von weitgehendem Interesse. Gehrhardt stellte 
die aus verschiedenen Durchforstungsgraden hervorgehenden Zahlen 
fur u = 100 nebeneinander. 

Ffir die Fichte wurden auf II Standortsklasse drei Grade unter
schieden: 

Summe der Endertrag 1m Ganzen Vorertrage 
maBige Durchforstung . 726 369 1095 
starke Durchlorstung. 618 558 1176 
sehr starke (Schnellwuchs) 510 748 1258 

Hiernach sind die starken Durchforstungsgrade den maGigen und die 
sehr starken Grade den starken entschieden uberlegen. Bei der Buche 
wurden gleichfalls 3 Grade unterschieden, die ffir u = 120 auf II. Stand
ortsklasse folgende Zahlen ergaben: 

8chwache Durchlorstung 
maBige Durchforstung . 
starke Durchlorstung . 

Endertrag 

563 
523 
484 

Summe der 1m Ganzen 
Vorertrage 

311 874 
403 926 
493 977 

lch selbst habe in meiner forstlichen Statik den Satz vertreten, daB 
die Stammgrundflache, welche in den Bestanden verbleibt, nach Her
stellung einer guten Schaftform, etwa von Beginn der zweiten Halfte 
der Umtriebszeit, keine wesentliche Anderung erleiden soIl. Alsdann 
nehmen die Bestande nur in dem MaBe zu, als die Richthohen groBer 
werden. Die hieraus hervorgehende Mehrung der Masse ist der MaBstab 
fur den in den bleibenden Bestand ubergehenden Zuwachs. Dieser ist, 
um den auf die Durchforstungen entfallenden Zuwachs zu bestimmen, 
vom Gesamtzuwachs abzuziehen. 1st Z der Zuwachs in del' Zeit, fur die 
der Betriebsplan Geltung haben soIl, m die zu Anfang, M die am SchluB 
derselben vorhandene Masse, so betragt derim Wegeder Durchforstungen 
(einschlieBlich kleinerer, aus Naturschaden eingehender Stamme) zu 
nutzende Teil des Zuwachses = Z - (M -m), wahrend diese letztere Dif
ferenz den in den bleibenden Bestand eingehenden Zuwachs bezeichnet. 
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2. Vorrat. 
Unter normalen VerhaItnissen, wenn der Vorrat bleiben soll, wie er 

ist, findet der Hiebssatz seinen Ausdruck durch den Gesamtzuwachs. 
Soll der Vorrat im Laufe der nachsten Wirtschaftsperiode steigen, so 
muB die Abnutzung kleiner sein als der Zuwachs; im entgegengesetzten 
FaIle muB sie den Zuwachs iibertreffen. In dieser Beziehung haben die 
Gedanken, die in der osterreichischenKameraltaxation, den Verfahren 
von K. Heyer u. a. ausgesprochen sind, bleibende Giiltigkeit. 

Die Regelung der Nutzung und des normalen Vorrats bietet manche 
Analogien zum sozialen und politischen Leben. Geht man auf die Ge
schichte der Forsteinrichtung naher ein, so erkennt man leicht, daB sie 
(abgesehen von manchen Einzelheiten) unter dem EinfluB von zwei 
einander entgegengesetzten Richtungen gestanden hat, einer konser
vativen und einer fortschrittlichen. Jene sucht das Bestehende tunlichst 
lange zu erhalten, diese die Herbeifiihrung neuer Zustande zu be
schleunigen. Zeitweise hat die eine, zeitweise die andere Richtung das 
"Obergewicht; aber beachtenswert und wirksam sind sie iiberall und zu 
allen Zeiten beide. 

Die N achteile jeder der genannten Richtungen treten am starksten 
auf, wenn sie in extremer Weise zur Anwendung gebracht werden. Die 
Forstgeschichte liefert hierfiir zahlreiche Belege. Ein iibertriebener 
Konservatismus war z. B. der "Oberhalt so vieler Alteichen in den Buchen
waldungen. Diese haben zwar an vielen Orten den Nachkommen sehr 
gutes Holz erhalten; aber unter ihrem EinfluI3 ist die Kultur der Eiche 
im ganzen 18. und in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts zurUck
gehalten, so daB jetzt in den meisten Waldungen an 100- bis 150jahrigen 
Eichen Mangel herrscht. Eine wesentliche Schadigung des Waldzustandes 
trat in reinen Bestanden von Lichtholzarten, insbesondere von Kiefern, 
durch hohe Umtriebszeiten ein. Pfeil sprach sich mit Riicksicht auf ihr 
Verhalten zum Boden gegen ihre allgemeine Durchfiihrung aus; aber 
erst nach seinen Lebzeiten wurden die entsprechenden Folgerungen 
durch Einfiihrung des Unterbaues gezogen. Bei den Verjiingungen in 
Mischbestanden wirkte ein zu langes Halten der Mutterbiiume oft 
schiidlich, so daB manche lichtbediirftigen Holzarten, insbesondere die 
Eiche, aus dem Walde verschwanden. Hinsichtlich der Durchforstungen 
hat eine zu konservative Richtung der Betriebsfiihrung durch Ver
zogerung des Beginns derselben durch Seltenheit der Wiederholung und 
schwachliche Ausfiihrung ungiinstig auf die Bestandesentwicklung, 
namentlich der Durchmesser, gewirkt. 

Gegeniiber den genannten Nachteilen eines zu weitgehenden Konser
vatismus hat aber auch das Prinzip des schnellen Fortschreitens zu 
schadlichen Wirkungen AnlaB gegeben, und es kann wohl nicht bezweifelt 
werden, daB die hierdurch eintretenden Gefahren einschneidender 

Martin, Geschichtllche Methode. 19 
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werden konnen, ala die Folgen zu langsamen Vorgehens. Wenn man in 
groBeren Revieren aIle Bestande, die nach ihrem Weiserprozent hiebs
reif erscheinen, in derselben Periode nutzen wollte, so wiirde die raum
liche Ordnung, die in den meisten deutschen Staaten im Laufe des 
letzten Jahrhunderts eingeschlagen worden ist, im starken Grade gestort, 
insbesondere in bezug auf die Ausdehnung der Schlage und die Hiebsfo]ge. 

Fiir die Richtung, welche auf dem vorliegenden Gebiete eingeschlagen 
werden soIl, sind auch die Wirkungen ins Auge zu fassen, die sich er
geben, je nachdem die erforderHchen Erorterungen auf einen einzeInen 
Bestand oder auf ein Ganzes (Revier, Betriebsklasse) bezogen werden. 
Der bekannte Satz, daB das Ganze gleich sei der Summe seiner Teile, 
findet beim nachhaltigen Betrieb keine unmittelbare Anwendung in 
streng mathematischem Sinne. Die Frage der Hiebsreife, die Fiihrung 
der Schlage, die Bildung der Hiebsziige spielt in groBen nachhaltig 
bewirtschafteten Revieren eine andere Rolle als beim Einzelbestand, 
wo manche Dinge, die fiir jenen von groBer Bedeutung sind, zuriick
treten. AhnIich verhalt es sich auch in bezug auf die Eigentums
verhaltnisse. In der allgemeinen Wirtschaftslehre und Wirtschafts
politik hat die Anschauung iiber das Verhaltnis zwischen dem Ganzen 
und seinen Teilen jederzeit groBe Bedeutung gehabt. GewiB bestehen 
auch hier Beziehungen, die dem Axion der tThereinstimmung zwischen 
dem Ganzen und seinen Teilen durchaus entsprechen. Gleichwohl 
bilden die bedeutendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der Wirt
schaftslehre einen Gegensatz gegen jenes Axiom, dem Friedrich List 
mit der groBten Entschiedenheit Ausdruck gab. Er stellte sein System 
der politischen Okonomie der von A. Smith vertretenen Lehre, daB in 
der Nationalokonomie die Summe der Einzelwirtschaften mit der Volks
wirtschaft identisch sei, entgegen und vertrat den Standpunkt, daB die 
Einheit der Nation das Band sei, welches die Individuen zu einer hoheren 
Einheit zusammenfiige. 

Aus allen die Abnutzung betreffenden Aufgaben geht hervor, daB die 
Anwendung einer strengen mathematischen Methode auf dieselbe nur 
in beschranktem MaBe anwendbar ist. Wenn auch die einfach gefaBten 
Grundgedanken iiber die Bestimmung der Hiebssatze durch mathe
matische Formen prazis und treffend ausgedriickt werden konnen, so 
spielen doch bei den konkreten Aufgaben des forstlichen Betriebs, ins
besondere bei der Etatsbegriindung, die RegeIn der Physiologie und 
Standortslehre, der privaten und nationalen Okonomie, der Politik, 
Verwaltung und Forstbenutzung eine wichtige Rolle. Diese konnen in 
ihrem Zusammenwirken nicht durch eine mathematische Formel aus
gedriickt, sondern miissen durch ein wissenschaftlich und praktisch 
durchgefiihrtes Gutachten bearbeitet werden. Hierbei kann eine ge
schichtliche Methode wesentliche Hille leisten. 
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