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Die Brande bilden eine del' groLlten Gefahren flir die 
Walder. Nieht nul' die unbewirtsehafteten Walder mit den in 
ihnen angehauften, groLlen Massen abgestorbener Baume und ab
gefallener, troekener Zweige sind ihnen ausgesetzt, sondern 
ebenso die Kulturwalder mit ihren diehten, gleiehaltrigen Be
standen, die namentlieh in der Jugend leieht dureh Feuer zu 
verniehten sind. 

Ein Waldbrand ist nnter allen Umstanden von der Brenn
barkeit und der Entzundung des Bodenuberzuges abhiingig. Be
steht diesel' Bodenuberzug aus frisehen saftigen Krautern oder 
ist er ganz beseitigt, einsehlieLllieh del' abgefallenen, durren 
Zweige, so daLl die Banrne aus dem nackten Mineralboden her· 
vorwaehsen, so ist aueh ein Waldbrand nieht moglich. 

J eder W· aldbrand beginnt mit einem kleinen Bodenfeuer, 
das in dem troeknen Moos, Gras, den Fleehten, abgefallenen 
Nadeln odeI' Blattern zunachst unsehadlich fUr die Baume fort
brennt, das abel' je nach del' Menge del' am Boden liegenden, 
brennbaren Stoffe und je nach del' Art des daruber stehenden 
BeRtandes fruher oder spateI' in die Kronen sehlagen kann, und 
den ganzen Bestand in ein Flammenmeer versenkt. In diesem 
Zustande kennt das Feuer kaum eine Grenze, daR Wipfelfeuer 
eilt dem Bodenfeuer weit voraus und vermag Hindernisse von 
sehr bedeutender Breite zu uberspringen, indem es brennende 
Stoffe iiber Wasserlaufe und Wiesenstreifen sehIeudert, die jen
seits von neuem den Bodenuberzug entzunden. Dauernd fort
brennen kann ein \Vipfelfeuer aber nul', wenn das Bodenfeuer 
ihm naehfolgt und wenn immer von neuern die Flammen vom 
Boden des Waldes bis zum Wipfel aufsehlagen. Verliert das 
Bodenfeuer seine Nahrung auf breiterer Flaehe, so erliseht das 
Wipfelfeuer von selbst. Auf diese Erfahrungen sind die MaLl
nahmen gegrundet, die man gegen das 'Valdfeuer ergreifen kann. 
Mit Leiehtigkeit ist es zu loschen, wenn man kurz nach del' 
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Entstehung des Brandes die Loscharbeit beginnt. Dann gentigt 
es, mit einem Zweig, am besten mit einem belaubten oder be· 
nadelten, die Flamme auszukehren, indem man mit dem Zweige 
dieht tiber den Boden hinstreiehend die Flamme gegen ihren 
Ausgangsort zurtiektreibt. Dies ist wirksamer als das Hinein
schlagen von oben her. 1st dann die Flamme erloschen, so 
werden aIle glimmenden Kohlen dnrch Austreten, Ausschlagen oder 
Uberwerfen mit Erde vollstandig erstickt, der Feuerherd wird nach 
auLlen durch einen schmalen mit Hacke, Spaten oder Pflug her
zustellenden Wundstreifen, dessen Auswurf nach der Feuerseite 
zu liegen kommt, abgegrenzt. 

Dieses Loschverfahren HWt sich auch bei groLleren Branden 
noch anwenden, solange das Feuer nur am Boden hinHiuft und 

Fig. 1. 

noch nicht in die Wipfel aufsteigt. Nur kann es in diesem 
Falle vorkommen, daLl die Hitze vor dem mit dem Winde fort
schreitenden Feuer zu groLl wird, so daLl man vor dem Feuer 
nicht mehr arheiten kann, oder dal3 die Zahl der Losehmann
schaften zu gering ist, um die ganze Feuerfront zu besetzen . 
Alsdann muLl man sich beschranken, das Feuer auf beiden 
Fliigeln, von der Seite her, anzugreifen und seine Breite zu ver
ringern (s. Fig. 1), bis es gelingt, es ganz zu loschen. Die eben 
gelOsehte Brandstatte hinter der Feuerlinie muLl nattirlieh be-
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wacht werden, damit nicht im Riicken der Loschmannschaften 
das Feuer von neuem sich entfacht. 1st das Feuer schon in die 
Gipfel geflogen, so reichen der Regel nach die am Boden aus
zufiihrenden Loscharbeiten nicht mehr aus und der Gipfelbrand 
selbst ist direkt nicht zu Wschen. Dann bleibt das einzige 
Mittel, das in jedem FaIle schlief.llich angewendet wUl'de, wo ein 
groller Waldwipfelbrand durch Menschenhand geWscht wurde: 
Die Jijntziindung von Gegenfeuer. 

Das Gegenfeuer ist anwendbar, wo vor der Front des fort
schreitenden Feuers eine Gelegenheit ,sich bietet, eine zusammen
hiingende Reihe vieler kleiner Feuer entziinden zu konnen, die 
dem Hauptfeuer entgegenlaufen, ohne selbst in del' Richtung des 
Hauptfeuers, also riickwiirts, fortschreiten zu konnen. Solche 
Gelegenheiten werden geboten durch befahrene Waldwege, Eisen
bahnlinien, Bachliiufe, feuchte mit griinem Grase bedeckte Sen
kungen usw. NaturgemiW miissen die Gegenfeuer in einer ge
Elchlossenen Linie dem herrschenden Winde entgegenlaufen, sie 
schreiten anfangs langsam als Bodenfeuer vorwiil'ts, ohne in 
die Wipfel aufzuschlagen und daher ohne in einem nicht ganz 
jungen Bestand wesentlichen Schad en zu verursachen. Sobald 
sie aber in die Niihe des mit dem Winde fortschreitenden Haupt
feuers kommen, werden sie von dem durch dieses bewirkten, 
aufsteigenden Luftstrom erfallt, fliegen selbst in die Wipfel den 
Flammen des Hauptfeuers entgegen, mit denen sie sich hoch
aufschlagend vereinigen. 

Diese Vereinigung aber bringt beiden Feuern den Tod. 
Del' Bodeniiberzug ist verbrannt, die Nahruugszufnhr von nnten 
fehlt daher, die Flammen in den Kronen miissen erloschen. 

W 0 in den K nlturwiildern in gefiihrdeten grolleren J ung
bestiinden natiirliche Gelegenheiten fUr die Entziindung etwa not
wendig werdender Gegenfeuer fehlen, da soIl ten sie von vorn
herein bei der Begriindung der Bestiinde kiinstlich geschaffen 
werden. In geeigneten Abstiinden angelegte 5 m breite Schl1eillen 
die frei von Holzwuchs bleiben, und in den Jahren der grollten 
Feuersgefahr fUr die Bestiinde durch jahrliches Aufreillen mit 
dem Grubber wundgehalten werden, dienen diesem Zwecke vor
ziiglich. Der Verlust an Holzbodenfliiche durch diese Streifen 
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ist unbedeutend, da eine 5 m breite FHiche schon im mittleren 
Alter del' Bestande von den Kronen del' am Rande stehenden 
Baume Zllm groLlten Teil tiberwolbt ist. Sie konnen auLlerdem 
zurn Abfahren des Durchforstungsholzes, sowie zur Aufnahme 
einer Ansaat von Futterkrautern (z. B. Seradella) dienen, die 
von groLler Bedeutung fiir die Ernahrung des Wildes und die 
Ablenkung desselben von dem VerbeiLlen del' Holzgewachse sind. 

In einem wohl eingerichteten Forst darf man sich indes 
nicht begniigen, MaLlregeln zu treifen, die geeignet sind, einen 
entstehenden Waldbrand zu lOschen, sondern man muLl nach 
Moglichkeit dafiir sorgen, daLl ein Waldbrand iiberhaupt nicht 
entsteht. Diesem Zwecke dienen polizeiliche und gesetzliche 
Bestimmungen, bei deren genauer Beobachtung die Entziindung 
eines Waldbrandes durch Menschen fast unmoglich wird. In 
Landern, in denen, wie in Deutschland, die Erkenntnis, daLl es 
notwendig ist, den Wald zu schonen und zu pHegen, alIe 
Schichten del' Bevolkerung durchdrungen hat, ist es denn auch 
moglich gewesen, die Zahl del' Waldbrandentziindungen aus Fahr· 
lassigkeit und Bosheit iminer wei tel' einzuschranken. Andere 
Bestimmungen, die dahin zielen, jeden Anwohner eines Waldes 
zu verpHichten, unentgeltlich bei jedern Waldbrande Hilfe zu 
leisten, werden von del' Mehrzahl del' Anwohner willig befolgt 
und so wiirde denn die Waldbrandgefahr in Landern, die ahn· 
lich giinstige Bedingungen haben, wie Deutschland, von Jahr 
zu Jahr geringer werden, wenn sie nicht durch einen besonderen 
and ern Umstand jahrlich vergroLlert wiirde. 

Diesel' U rnstand liegt darin begriindet, daLl alljahrlich neue 
Eisenbahnlinien durch die Walder gefiihrt, und daLl auf den 
bereits bestehenden del' Fahrbetrieb verstarkt wird. Jeder Eisen
bahnbetrieb, del' mit Hilfe eines Brennmatel'ials gefiihrt wird, 
das Funken auswirft (Kohlen, Torf, Holz usw.), ist gefahrlich 
fiir die von del' Bahll durchschnittenen Waldungen. In einer 
von del' Koniglich preuLlischen Staatseisenbahn -Verwaltung im 
Jahre 1901 herausgegebenen Schrift "Verh titung von W aldbranden" 
wird ausdriicklich anerkannt, daLl die Bestrebungen del' Eisen
bahntechniker, die Feuersgefahr durch Vorrichtungen gegen das 
Hinausschleudern glUhender Kohlenstiicke an den Lokornotiven 
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zu beseitigen, bis jetzt zu keinem giinstigen Ergebnis gefUhrt 
haben. Zwar lassen sich die aus dem Aschenkasten fallen den 
gliihenden Korper festhalten, diese aber sind fUr den Wald 
wenig gefahrlich, weil sie auf den Bahnkorper niederfallen; die 
aus dem Schornstein fliegenden Kohlenstiickchen dagegen, die 
besonders gefahrlieh sind, konnen nieht aufgefangen werden, 
ohne dall zugleieh der fiir die intensive Verbrennung notwendige 
Luftzug gehemmt wird. Namentlich ist das bei Schnellzugs
masehinen der Fall. 

Eine genaue Bewaehung der Bahnstreeke ist aueh nicht 
mehr moglieh; die Zahl der Ziige ist zu groll geworden und eine 
Maschine kann auf einer Fahrt an zahlreiehen Stellen in wenigen 
Minuten hintereinander Brande entziinden. 

Daher ist es notwendig an beiden Seiten der Bahnkorper 
Vorrichtungen anzubringen, die selbsttatig sieheren Schutz gegen 
die Entziindung des Waldes durch ausgeworfene gliihende Kohlen
stiiekehen gewahren. Dall hierfiir dichte Drahtgitter von ge
niigender Hohe, Zaune, Hecken anwendbar waren, wie man ahn
liche V orriehtungen aueh gegen Sehneeverwehungen findet, ist 
klar, aber die Herstellung und Unterhaltung dieser Vorrichtungen 
gegen Waldfeuer wiirden zu kostspielig sein. Man hat daher, 
auf die Erfahrung gestiitzt, dall Wundhalten des Bodens ein 
sicheres Mittel gegen das Weiterlaufen des Waldfeuers bildet, 
solehe wund, d. h. frei von Bodeniiberzug gehaltene Streifen an 
beiden Seiten des Bahnkorpers angelegt. Nun ist die Gefah .. 
der Entziindung des Waldes durch Kohlenauswurf abhangig von 
der Grolle der gliihenden Kohlenstiicke, von del' Heftigkeit und 
Richtung des Windes, del' die Kohlenstiickchen forttragt, und 
von der Entziindbarkeit des Bodeniiberzuges. 

Je groller die Kohlenstiicke, desto leichter vermogen sie 
einen Waldbrand zu entziinden, aber desto weniger weit werden 
sie fortgetragen; wie weit die Kohlenstiicke Biegen, hangt auller
dem von del' Heftigkeit des Windes 8b, aber immer wird in 
niichster Niihe des Bahnkorpers die Entzii.ndungsgefahr am grollten 
sein. rst der Bodeniiberzug im Walde wenig feuergefiihrlieh, 
so begniigt man sich damit, die Bahnbosehung durch einen 
wundznhaltenden Streifcn von dem Walde zu trennen, damit ein 
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auf del' Boschung entstehender Brand nicht in den Wald uber
laufen kann, oft wird auch jede Schutzvorrichtung fUr uberflussig 
gehalten, denn die weiter fliegenden, leichten Funken sind auf 
diesem Boden nicht gefahrlich_ 

Anders gestalten sich die Verhaltnisse, wenn ein Wald, der 
der Feuersgefahr in hohem Grade ausgesetzt ist, von der Bahn 
durchschnitten wird_ Besonders gefahrdet sind ausgedehnte 
Kiefernbestande auf trocknem, armem Boden. In diesen ist der 
Bodenuberzug fast das ganze Jahr hindurch feuergefahrdet und 
die sich schnell am Boden verbreitende Flamme schlagt in jungen 
Bestanden leicht in die Kronen auf; nur solange Schnee liegt, 
odeI' Regen fallt, ist der Wald sicher. 

In solchen Bestanden, sowie in allen andern, in denen eine 
groJ.le Menge leicht brennbarer, trockner Stofi'e aufgehauft sind, 
mussen besondere Schutzvorrichtungen geschafi'en werden. Ge
wohnlich bestehen diesel ben aus waldfreien Streifen, die ent
weder landwirtschaftlich genutzt oder mit Laubholz, das in 
kurzen Umtrieben bewirlschaftet wird, bepflanzt werden. Aber 
auf trocknen Waldboden, auf denen die Feuersgefahr am grollten 
ist, wachst das Laubholz nicht und die landwirtschaftliche 
Nutzung ist nicht lohnend, daher liegen denn gewohnlich breite, 
ganzlich unbenutzte Streifen zu beiden Seiten der Bahn, die all
jahrlich wund gemacht werden und dadurch Kosten verursachen, 
steUenweise fUr die Bahn Gefahr durch Flugsandverwehung bringen 
und fast gar keinen Nutzen schafi'en. 

Wenn sie das' Uberfliegen del' zundenden Kohlenstuckchen 
hindern Bollen, mussen sie sehr breit sein. Eine Breite von 
30 m zu beiden Seiten schutzt noch nicht, ausnahmsweise ist 
nach Burkhard beobachtet worden, daD Lokomotivfunken auf 
80 m von der Bahn gezundet haben. Ein 10 m breiter Streifen 
Landes abel' bedeutet auf 1 km Lange eine Flache von 1 ha. 
Wenn also zu beiden Seiten einer Eisenbahn eine Flache von 
nur 10 m Breite kahl liegt, so wird dadurch auf jedem Kilo
meter einer Bahnstrecke eine Odlandflache von 2 ha geschafi'en, 
die nicht nur nutzlos daliegt, sondern Bogar die Feuersgefahr er
hohen kann, da nachgewiesen ist, dall an einer Bahnlinie, die 
durch einen Bestand fuhrt, der dicht an sie herantritt, die 



Feuersgefahr im Durchschnitt geringer ist, als bei weiterem Ab
stand des Bestandes. Tritt del' Bestand dicht an die Bahn heran, 
so wird der Wind gezwungen, in del' engen Gasse der Richtung 
der Bahn zu folgen, wiihrend er bei breiteren Lichtungen von 
der Seite her uberfallen und die Funken in den Bestand treiben 
kann 1). 

Um diese Nachteile zu beseitigen und den Wald VOl' del' 
Gefahr der Anzundung durch Lokomotivfunken zu schutzen, ist 
es notwendig, ihn in der Niihe der Bahn mit Riicksicht auf die 
Feuersgefahr zu bewirtschaften und einen Streifen auf beiden 
Seiten der Bahn herzustellen, auf dem jedes durch Funkenauswurf 
entstehende Feuer von selbst erlischt, bevor es in die Wipfel 
der Biiume schlagt, oder einen Baum totet, und der zugleich 
aIle auf den Wald zufliegenden, gluhenden Kohlenstuckchen auf
fiingt, so da/3 sie uberhaupt nicht jenseits des Streifens in den 
Wald fliegen konnen. Die zundenden Kohlenstiickchen sind 
ziemlich gro/3 und schwer und fallen sofort zu Boden, sobald 
sie in die ruhende Luftschicht innerhalb des Sehutzbestandes 
kommen, so wie die Sehneefloeken hinter einer loekeren Heeke 
und der Flugsand hinter Zaunen und Grasbiiseheln. Diese 
doppelte Aufgabe erfiiIlen die Sehutzstreifen, welehe der Ver
fasser dieser Sehrift zur Anlage in den Kiefernwaldern der 
nordeuropiiisehen Ebene empfohlen hat. Sie gestatten eine Aus
nutzung des Waldbodens zur Holzzucht bis dieht an den Bahn
korper aueh in den dem Waldfeuer am starksten ausgesetzten 
Gebieten, sehutzen die Sehienen VOl' Flugsand und sind verhalt
nismiWig billig zu unterhalten. Sie bestehen ans einem mit 
Waldbiiumen besetzten Streifen, del' 12-1 f) m breit ist, gegen 
den Wald dureh einen 1,5 m breiten, wund zu haltenden Steig 
oder Graben und gegen die Bahnbosehung dureh einen 1 m 
breiten, wund zu haltenden Stl'eifen abgegrenzt ist. Die beiden 
Wundstreifen sind von 20 zu 20 m mit einander dureh ebenfalls 
wund zu haltenden Quersteige verbundell (s. Fig. 2). 

') Dr. Kienitz: Uber die Behandlung der Feuerschutzstreifen an 
den durch Kiefernforsten fiihrenden Eisenbahnlinien. Zeitsehrift fiir 
F. u. J. W. 1901. J. Springer Berlin u. Lehnpfuhl: Erfahrungen nnl! 
Gedanken iiber Waldbrande, ebendaselbst. 
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Wie oben angefiihrt, beginnt jedes Wa1dfeuer mit einem 
kleinen, zunachst filr die Baume ungefahl'lichen Bodenfeuel', 
das erst gefahrIich wird, wenn es gro13el'e Ausdehnung er1angt 
hat. 8ehr haufig nun gerat das trockene Gras undMoos auf 
den Bahnboschungen in Brand; darnit nun dieses Boschungsfeue1', 
das gewohn1ich bis zum ElTreichen del' WaIdgrenze schon einen 
gro13eren Umfang erlangt hat, nicht mit b1'eiter Front in den 
Waid tiber1auft und hier sofort einen gefahrlichen U mfang ge-

Fig. 2. 
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Bahnkorper von bestandenen Schutzstreifen begleitet. 

winnt, wird del' Rand del' Boschung auf dem genannten 1 m 
hreiten 8treifen wund gehalten. An diesem wunden 8treifen 
er1ischt das Feuer von se1bst. 

Die glimmenden Koh1enstlickchen, we1che tiber diesen 
Streifen fort direkt auf den Bodenlibel'zug des Waldbestandes 
auf dem 8chutzstl'eifen fallen, konnen hier zunachst auch nUl' 
wieder ein k1eines Bodenfeucr entzlinden. Dasse1be wachst im 
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Fortschreiten, mul3 abel' wieder er16schen, wenn es an den 
zweiten Wundstreifen von 1,5 m Breite gelangt, odeI' an einen 
del' Querstreifen. 

Es mul3 nun dafUr gesorgt werden, dal3 das Feuer auf dem 
bewaldeten Schutzstreifen niemals eine so grol3e Ausdehnung er
langt, dal3 es in die Kronen del' Baume aufschlagen und dann 
libel' die Wundstreifen fiiegen kann. 

Dies wird zunachst schon durch die geringe Breite des 
Schutzstreifens angestrebt. Wenn nicht viel Brennstoff auf dem 
Boden des Bestandes angehauft ist, schHigt ein Waldfeuer 12 
bis 15 m von seinem Ursprung entfernt noch nicht hoch auf; 
dazu gehort ein tieferes Eindringen des Feuers in den Wald auf 
grol3erer Flache, wodurch die Hitze wesentlich erhtiht wird. 
Die Menge des trockenen Brennstoffs abel' mnl3 in dem Schutz
bestande am Boden und dicht uber demselben moglichst ver
ringert werden. Alle trockenen Zweige, dichter und hoher Heide
krautwuchs, Wacholder und andere leicht brennbaren, hoheren 
Gegenstande mussen aus dem Schutzstreifen entfernt werden, 
eben so mussen die unterdruckten und trockenen Zweige del' 
Baume des Schutzbestandes bis zu 1,5 m Hohe durch Abschneiden 
beseitigt sein. Nur die grunen Zweige an den Randern des 
Bestandes bleiben bis zum Boden moglichst erhalten. Je bessel' 
geschlossen diesel' Waldmantel nach dem Bahnkorper hin ist, 
desto bessel' erfUllt del' Schutzstreifen seine zweite wichtige Auf
gabe, die leichteren, wei tel' fiiegenden Funken aufzufangen und 
von dem Uberfiiegen in den Bestand abzllhalten. 

Um diesen Zweck zu erfiillen, muLl del' Bestand des Schutz
streifens geschlossen sein, ohne grol3e Lucken. Ein zu dichter 
Bestand ist indes nicht gi.instig, denn zwischen sehr dicht 
stehenden Stammen schlagt die Flamme leicht hoher auf als 
zwischen entfernter stehenden, und die Kronen zu dicht stehen
del' Biiume entwickeln sich nicht gut. 

Da sehr alte Bestande zu licht werden und da hohe Baume 
durch Sturm auf die Schienen geworfen werden konnen, oder 
wenigstens die Telegraphenanlagen gefahrden, ist es zweckmaLlig, 
einen kurzeren Umtrieb flir die Bestande des Schutzstreifens zu 
wiihlen. Bei der Bestimmung dieses Umtriebs muLl in erster 
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Linie auf den Zweck des Schlltzstreifenbestandes gesehen werden. 
In zweiter Linie konnen erst Riicksichten auf den Ertrag zur 
Geltung kommen. Die Umtriebszeit des Schutzstreifenbestandes 
in Kiefern auf Sandboden wird zwischen 60 und 80 Jahr fest
gelegt werden miissen. 

Eine zu starke Verkiirzung des Umtriebs ist nicht zweck
maLlig, denn ein Schutzbestand wird erst recht wirksam, wenn 
er die Hohe erreicht hat, die gleich der Hohe des Lokomotiv
schornsteins iiber dem Boden des Bestandes ist. 

Da die Gefahr des wei ten W.egfiiegens der Funken besonders 
gro13 ist, wenn dem Winde zu beiden Seiten des Bahnkorpers 
kein Hindernis entgegensteht, darf der Schutzbestand niemals 
auf beiden Seiten des Bahnkorpers zllgleich abgeholzt werden, 
sondern die eine Seite mindestens mu13 von hohem Holze be
standen sein. Ebenso darf niemals del' Bestand hinter 'dem 
Schutzstreifen abgehallen und neu angepflanzt werden, so lange 
der vorliegende Schutzstreifenbestand noch so niedrig ist, da13 er 
den Schutz gegen uberfliegende Funken nicht mit voller Sicher
heit iibernehmen kann (s. Fig. 2). 

La13t es sich nicht vermeiden, z. B. bei Neuaufforstungen, 
einen gefahrdeten Jllngwuchs hinter einem nicht geniigend 
schiitzenden Schutzstreifen anzulegen, so mu13 in diesem Bestande 
ein zweiter Schutzstreifen genau so wie der erste angelegt und so
lange unterhalten werden, bis der Bestand des vorderen Streifens 
den Schutz vollstandig iibernimmt. 

Am geringsten ist die Gefahr, wenn die Bahn so tief ins 
Gelande eingeschnitten ist, da13 die Hohe des Lokomotivschorn
steins iiber den Schienen die Hohe des Boschungrandes nicht 
erreicht. In diesem FaIle ist nul' der 1 m breite Trennungs
streifen zwischen Boschung und Wald notwendig. Da indes 
solche tiefen Einschnitte selten auf gro13eren Strecken vorkommen 
und die Luftstromung in solchen Einschnitten schwer zu berech
nen ist, erscheint es in den meisten Fallen zweckmiH3ig, den 
12 m breiten, bestandenen Schutzstreifen auch an dies en Stellen 
anzlllegen. Besonders gro13 ist die Gefahr an der konvexen Seite 
von Kurven. So oft hier die Bahnrichtung mit del' Windrichtung 
zusammenfallt und in der Kurve von del' Ietzteren abweicht, 
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werden die gliihenden Kohlenstiickchen in groLler Menge gegen 
den Schutzbestand geschleudert. 1st indes hier der Schutz
bestaud gut geschlossen und geniigend hoch, so kommt es auf 
die Zahl del' Funken gal'llicht an, da dieselbe bei einem schnell 
voriiber fahrenden Zuge doch nie so groLl sein kann, daLl eine 
direkte Erhitzung del' Baumkronen stattfinden konnte. 

Fur groLl wird auch die Gefahr an den Stellen gehalten, 
an denen die Schienen auf einem hohen Damm liegen, der 
Lokomotivschornstein also bessel' vom Winde getrofi'en wird. 
Es ist nicht zu leugnen, daLl in diesem FaIle zuweilen die 
glimmenden Kohlenstiickchen etwas weiter fiiegen konnen, als 
in vollsUindig ebener Lage, weil sie Iangere Zeit gebrauchen, urn 
von dem erhohten Ausgangspunkt hinunter bis zum Boden zu 
kommen. Abel' so groLl, wie es bei oberflachlicher Betrachtung 
erscheint, ist die Gefahr nicht. Del' Wind kann nur dann 
Funken in den Wald schleudel'll, wenn er in einem Winkel zur 
Bahnlinie weht, in den hinter dem erhOhten Bahndamm im 
Windschutz ruhenden Luftraum falIt die bewegte Luft hinunter 
und reiJ3t die Kohlenstiickchen mit sich, diese senken sich 
schneller als del' Luftstrom, geraten in die ruhende Luftschicht 
und fallen darin zu Boden. Da nun bei Bahndammschuttungen 
flache Boschungen ublich sind (hier 1 m Steigung auf 2 m Ent
fernung), so beginnt del' Schutzstreifen erst in erheblicher Ent
fel'llung von den Schienen, und riickt mit jedem Meter Bahn
dammerhohung urn 2 m weiter von del' Lokomotive abo Del' auf 
dem Schutzstreifen stehende Bestand kann die Funken eben so 
gut auffangen, als wenn er auf ebener Flache dicht an die 
Schienen geriickt ware, wenn er nul' die entspl'echende Hohe hat. 
Der Regel nach wird daher auch bei hohen Bahndammen del' 
oben beschriebene Schutzstreifen vollkommen ausreichen. Nul' 
zur groLleren Sicherheit kann, solange del' Schutzstreifenbestand 
jung ist, ein zweiter Schutzstreifen, 12 m breit und dem dauern
den Schutzstreifen ahnlich eingerichtet, voriibergehend hinter dem
selben unterhalten werden. 

Wird eine Bahnlinie neu angelegt, so wird in einem feuer
gefahrdeten Bestand genau so verfahren, wie in jedem andel'll 
Waldbestande, d. h. nul' eine so breite Gasse abgetrieben, wie fUr 
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den Betrieb der Bahn erforderlich ist; zu beiden Seiten indes 
wird ein Schutzstreifen derart hergestellt, wie oben beschrieben. 
Der Bestand bleibt erhalten, wird aber am Boden von allen 
Stoff en gesaubert, die beim Brennen groLle Hitze erzeugen, wie 
trocknes Reisig, Heidekrautunterwuchs, hohe Rohhumusmassen 
usw. An del' Bosehung und an del' Grenze gegen den auLlerhalb 
des Schutzstreifens liegenden Waldbestand wird der Boden 11/2 m 
breit vollstandig wund gemacht, sodaLl der Mineralboden jedes 
Weiterbrennen eines entstandenen Bodenfeuers hindert. Die 
Baume auf diesem 11/2 m breiten Wundstreifen konnen steben 
bleibenj es ist indes zweckmaLlig, sie zu roden, damit die jiihI'
liehe Bodenverwundung leichter, womoglich dureh einen mit Zug
tieren bespannten Grubber ausgefiihrt werden kann. 

MuLl der Bestand eines Schutzstreifens abgeholzt werden, 
weil er zu alt ist, so wird er so fort wieder aufgeforstet. Der 
Sehutzstreifen auf der gegeniiber liegenden Seite der Bahn, so
wie del' an dem abzubolzenden Schutzstreifen angrenzende Be· 
stand bleiben stehen, bis del' Jungwuchs eine geniigende Hohe 
erreicht hat, dam it dem quer iiber die Bahn streichenden Winde 
die Mogliehkeit genom men wird, die Kohlenstiiekchen weit in 
den Bestand zu wehen. 

An die Holzart, welche fiir die Aufforstung gewahlt wird, 
miissen folgende Anspriiche gestellt werden: 

1. Sie muLl fUr den betreffenden Boden geeignet sein, so
daLl sie ohne groLle Sehwierigkeiten anzupflanzen ist und dauemd 
mogliehst gut gedeiht. 

2. Sie muLl mogliehst bald eine so dicke Borke bilden, daLl 
ihre jungen Stamme von einem maLligen Bodenfeuer nicht mehr 
getotet werden. 

3. Ihre Kronen mussen dicht genug sein, um zu jeder 
Jahreszeit die fliegenden Funken aufzufangen und den Boden 
so zu beschatten, daLl ein starkerer Graswt'lchs daselbst nieht 
moglieh ist. 

Nach der herrschenden Ansicbt sind LaubhOlzer geeigneter 
als Kiefern. Diese Ansieht ist auf eine ungenaue Beobachtung 
zuriickzufiihren. W 0 Lau bhOlzer gut gedeihen, ist del' Regel naeh 
der Boden frischer und die Feuersgefahr geringer a1s dort, wo 
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Kiefern stehen. An sich ist die junge Kiefer schon von 2,5 em 
Durchmesser sicherer gegen Lauffeuer alB gleichstarke Laubholzer 
(Buche, Hainbuche, Eiche, Birke), weil sie schneller eine dicke, 
die Wiirme schlecht leitende Borke bildet als jene. Ihre Krone 
ist ein besserer Funkenfiinger, weil sie auch in der gefiihrIichen 
Fruhlingszeit vor dem Austreiben der LaubhOlzer grun ist. Nur 
muLl sie so hoch geschneidelt werden, daLl das schwache Lauf· 
feuer nicht von unten in die Wipfel schlagen kann. Dazu ge
ntigt auf dem schmal bestandenen Schutzstreifen eine Hohe der 
Schneidelung von 1 bis 1,5 m. 

Auf den troekenen Sand bod en der nordeuropiiischen Ebene 
ist die gemeine Kiefer die einzige einheimische Holzart, welche 
der Aufgabe, einen sicheren Schutzbestand zu bilden, vollstiindig 
gewachsen ist. In anderen Waldgebieten werden immergrune 
Baume, die in bezug auf das Feuer ahnliche Eigenschaften haben, 
wie PinuA silvestris geeignet sein. 

Fur die Bestandesbegriindung ist die Pflanzung der Saat 
vorzuziehen, denn es muLl von vornherein der Einzelstand starker, 
mogliehst gleichwiiehsiger Pflanzen angestrebt werden, und es 
ist ein Verband zu wahlen, der das Wundmachen des Bodens 
zwischen den Pflanzen mehrere Jahre lang gestattet. Wahlt man 
die gemeine Kiefer als Sehutzbestand, so fuhrt man am zweck· 
miiLligsten die Pflanzung in der Balm gleichlaufenden Reihen 
von 1,2 m Abstand aus; in den Reihen wird in 0,5 m Abstand 
je eine kriiftige ein- oder zweijahrige Kiefer, womoglieh mit Bei· 
gabe guter Erde, gepflanzt, oder in 1 m Abstand je eine starke 
Ballenpflanze oder verschulte dreijahrige Pflanze. Zwischen den 
Reihen wird alljiihrlich einmal mit der Pferdehacke, welche mit 
einem Pferde bespannt ist, gehackt, sodaLl ein in dem Jungwuchs 
entstehendes Lauffeuer so fort wieder erlOschen muLl, wenn es in 
den wundgemachten Boden kommt. Wenn der Boden zu uneben 
fUr Pferdearbeit ist, muLl dieses Wundmachen durch Menschen· 
hand mit der Hacke ausgeftihrt werden. Das Hacken wird so 
viele Jahre ausgeftihrt, bis der Bestand so hoch ist, daLl das 
Lauffeuer nicht mehr in seine Krone schlagen kann. Urn diesen 
Zustand moglichst bald herbeizuftihren, werden die nnteren, 
trockenen unel untcrdrtiekten Zweige abgeschnitten, sobald die 
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Kiefern etwa 1 m hoch sind, nur am auLleren Rande bleiben 
alle Zweige erhalten, urn einen bis nahe an den Boden reichen
den Mantel zum Auffangen der Funken zu bilden. 

Gleichzeitig mit dem Schneideln werden auch alle tiber
flussigen Starnrnchen abgeschnitten, die einern andern Stamme 
zu nahe stehen. 1m jugendlichen Alter ist ein Abstand von 
1,2 zu 1 m anzustreben, spater werden alle unterdruckten Starn me 
herausgehauen, damit nur kraftige Baurne mit dichten Kronen 
ubrig bleiben. Durch dies en dichten KronenschluLl wird der 
Unterwuchs von Gras, Flechten usw. derart zurtickgehalten, daLl 
er einem Bodenfeuer nul' sehr wenig Nahrung gibt, sodaLl dieses 
Feuer yollkornrnen Achadlos den Bestand durchlauft. Es ist so
gar wunschenswert, daLl es auf diesern bestandenen Schutzstreifen 
ofters brennt, damit keine Anhaufung von Brennstofi'en durch 
Rohhurnusbildung darauf entsteht, die bei einem spateren Feuer 
gefahrlich sein konnte. Bleibt also eine Entzundung durch 
Lokomotivauswurf jahrelang aus, so ist in Erwagung zu ziehen, 
ob nicht absichtlich bei gunstigem Wetter und Winde (gegen den 
Bahnkorper) del' Bodenuberzug angezundet werden solIe. 

Sobald der Boden zwischen den Pflanzenreihen nicht rnehr 
bearbeitet werden solI, sind sorgfaltig die Vorkehrungen zu trefi'en, 
daLl ein auf dem Schutzstreifen entstandenes Lauffeuer nicht in 
den zu schtitzenden Bestand uberlaufen kann. 

Zu dies em Zwecke werden die oben genannten Wundstreifen 
angelegt, deren Oberflache alljahrlich unverbrennlich gernacht 
werden muLl durch Abrechen del' brennbaren Stofi'e oder durch 
Umarbeiten des Bodens. An der Waldseite sind die Streifen 
11/2 m breit, an del' Boschung ebenso wie die Querstreifen 
1 m breit. 

Dieses Wundmachen kann auf groLlen Strecken vorteilhaft 
durch Anwendung eines fUr die Waldarbeit eingerichteten 
Grubbers mit federnden Zahnen ausgefiihrt werden. Dann muLl 
abel' dem Wundstreifen von vornherein eine Form gegeben 
werden, die es gestattet, daLl das von Tieren gezogene Gerat 
ununterbrochen arbeiten kann, auch ist die Breite dann uberall 
gleichrniWig, etwa 2 In, zu wahlen. Eine Form, wie die auf 
nebenstehender Zeichnung angedeutct (Fig. 3), ist zweckrnaf3ig. 



Die Lage der spater wund )',n haltenden Streifen muLl gleich bei 
der Anpflanzung bestimmt werden, damit sie iiberhaupt nicht 
bepfianzt werden. 

Die Anlage und Unterhaltung dieser Schutzstreifen verUJ'
sacht natiirlich Kosten, und die Streifen schii.tzen nul' sichel', 
wenn sie sorgfaltig unterhalten werden. Abel' die Kosten des 
hier dargestellten Systems sind bei weitem geringer, als die 
Opfer, welche bisher fUr die Unterhaltung del' wenig wirksamen, 

Fig. 3. 

Schlltzstreifen def fUr Bearbeitung der Wundstreifen mit dem Grubber 
pi ngerich (pt ist. 

kahlell Schutzstreifen in Norddeutschland gebracht werden miissen, 
und eine Verwaltlmg, die wie die Eisenbahnverwaltung gewohnt 
ist, alle ihre Einrichtungen zur Sicherheit del' Personen und des 
Betriebes mit del' peinlichsten Sorgfalt zu treffen, wird mit 
Leichtigkeit auch die hier geforderten, verhaltnismaLlig eillfachen 
Mallregeln durchfiihren konnen. Del' Waldbesitzer abel' mull 
bestrebt sein, seine Bestande VOl' den verheerenden Branden zu 
schi.1tzen und wird in eignem Interesse, wie in dem del' allge
meinen Landeskultl1l', den Bahnverwaltungen hilfreich ZUJ' Seite 
stehen. 
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